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JVlit dem 24. Bande legten die 'Briefe, die neueste

Litteratur betrefi'end' ihr Richteramt, dessen sie durch

sechs Jahre, von 1759 bis 1765, mit würdiger Strenge

gewaltet hatten, nieder. Der Hagelschauer, den Lessing

über die Köpfe der bestürzten Schriftsteller und Ueber-

setzer mit verheerender Wucht herabprasseln liess, hatte

sich in einen milderen und dadurch gerade segeu-

spendenden Regen aufgelöst. Schon das Jahr 1766

zeitigte zwei vielversprechende Früchte, beide dem fast

noch unergiebigen Norden entstammend. Die eine

Schrift, die Abbtsche Abhandlungsform bevorzugend,

hält die Litteraturbriefe als leitenden Faden fest, um
den sie ihre freien Exkurse, ihre selbständigen Er-

läuterungen schlingt; die andere, trotz der Vorliebe für

die letzten Bände oft Lessings epigrammatischem Witze

nachstrebend, geht weit über die Ziele der Berliner

Briefsteller hinaus zu einem Bilde der Weltlitteratur

und greift nur in gelegentlichen Aeusserungen und

Kritiken auf das Urbild zurück. Auf der einen Seite

das buntere Programm ; auf der andern der tiefere

Inhalt. Beide Werke aber tragen den Stempel einer

neuen Richtung: der Sturm- und Drangperiode.

Die Verfasser konnten nicht lange ungenannt bleiben.

Die Klotzschen Spürhunde wussten bald , dass sie den

einen in Kopenhagen, den andern in Riga zu suchen

hatten, dass der Herausgeber der 'Fragmente über die

neuere deutsche Litteratur' ein noch wenig bekannter

Herr Herder, der Verfasser der 'Briefe über Merk-

würdigkeiten der Litteratur', der 'Schleswigschen Littera-



turbriefe' , wie sie nach ihrem Yerlagsorte gewöhnUch
genannt wurden und werden , hingegen der allgemein

verehrte Sänger der Tändeleien , Heinrich Wilhelm
von Gerstenherg, sei.

Ich betrachte es hier nicht als meine Aufgabe,

eine ausführliche Biographie Gerstenbergs , die trotz

Redlichs trefflichem Artikel (Allg. Deutsche Biographie 9,

60 f.) noch viel des Dunklen bietet, zu geben. Ich hebe
in seinem Entwicklungsgange, soweit es mir die dürftigen

Materialien und Vorarbeiten gestatten, nur diejenigen

Momente hervor, die für ihn als Verfasser der Briefe

und als Kritiker in Betracht kommen, während ich die

Besprechung seiner lyrischen und dramatischen Leistungen

einer mir vielleicht in späterer Zeit möglichen Mono-
graphie vorbehalte.

Heinrich "Wilhelm von Gerstenberg, geboren am
3. Januar 1737 zu Tondern, studierte das Gymnasium
in Husum und Altona und suchte 1757 die Universität

Jena auf. Ein handschriftlich erhaltenes Heft giebt

Aufschluss über die geistige Regsamkeit seiner Knaben-

und Jünglingsjahre. Neben zahlreichen Abschriften

aus den Bremer Beiträgen , Geliert u. a. finden sich

Proben eigener Produktion. Da wechseln Anakreontea

mit pathetischen Odenversuchen im Stile Hallers, Ovid,

Horaz, Anakreon werden in tändelnder Manier über-

tragen, Hagedorn erscheint als poetisches, Gottsched

als kritisches Ideal. Frühzeitig mit der englischen und
französischen Sprache vertraut, überträgt er Stücke aus

dem Tatler, oder französische Fabeln in Prosa und

Vers, er preist den Humor Swifts und zeigt sich auch

mit dem als Anreger der moralischen Wochenschriften

noch viel zu wenig ins Auge gefassten Don Quixote

vertraut. Auffallend ist , dass der ganze nordische

Götterapi^arat , Skalden, Barden, Einherium , schon in

einer Ode des siebzehnjährigen Jünglings aufgeboten

wird. Fi'üh wendet er dem Theater grosses Interesse

zu. Corneilles Discours dient ihm zu einer leidenschaft-
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liehen Philippica gegen diejenigen, welche den moralischen

Nutzen der Bühne, der aus den Trauerspielen Voltaires

und Corneilles , aus den Lustspielen Molieres und
Destouches hervorleuchte, leugnen. Sein Freund Tor-

mählen hatte sich der Ambergschen Theatergesellschaft

angeschlossen , auf seine Vermittlung lässt sich wohl

zurückführen, dass Gerstenberg ein Festspiel und eine

Abschiedsrede für diese Truppe lieferte. Altklügelnd,

aber gänzlich unreif, dociert er in einigen Briefen über

Poesie: das Silbenmass erscheint ihm als zufälliges

Kleid, Gedichte in Prosa sind nicht unmöglich. Gottsche-

disch lautet sein Urteil über Klopstock: die 'ver-

worrene und unklare' Ode auf dem Zürchersee entlockt

ihm ein Hohngelächter. Was, fragt Gerstenberg, hätte

ein Hagedorn, der den Horaz so weit überflügelt, aus

diesem Stoffe machen können? Achtungsvoller spricht

er über den Messias in vier Briefen , die wieder unter

dem Zeichen der oft angerufenen Leipziger Autorität

stehen. Bei der Grösse des Gegenstandes seien die

kleinen Flecken , die dem Werke anhaften , nicht zu

verwundern. Zu diesen rechnet er die Abbadona-

Episode, die ihm den in extenso mitgeteilten Forderungen

der Critischen Dichtkunst zu widersprechen scheint, so-

wie zahlreiche Gleichnisse , antike und unverständliche

Satzgefüge , die bereits Lessing 'aufgedeckt' habe.

Diese Gesinnungen führen den jungen Dichter in die

Arme der erzgottschedischen jenaischen Gelehrten Gesell-

schaft, bei der er im Juni 1757 feierlich aufge-

nommen wurde. Aber noch in Jena selbst vollzieht

sich die Abwendung, hauptsächlich durch die Verbindung

mit C. F. Weisse, welche ein von Gerstenberg ihm zu-

gesendetes verlorenes Trauerspiel Turnus in Fluss ge-

bracht hatte (Selbstbiogr. S. 59. Minor, Weisse S. 28);

fördernd treten freundschaftliche Anknüpfungen mit

Jac. Friedr. Schmidt und Claudius, später mit Professor

Henrici und Dusch hinzu, die ihn bereits vor seinem

dänischen Aufenthalt dem Kreise Klopstocks näher
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bringen. Weisse macht sich das Talent seines neuen
Freundes auch gleich für die Bibliothek der schönen

Wissenschaften zu Nutze, Was von sicheren und
zweifelhaften Recensionen Gerstenbergs vorhanden ist,

zeigt seine in der englischen Litteratur und Kritik

fortschreitende Ausbildung, die ihn langsam zu Shake-

speare führen sollte.

Noch hatte der grosse Brite in Deutschland kein

Bürgerrecht erlangt. Die wertlosen Notizen und unbe-

deutenden Verdeutschungen der Hamburger Wochen-
blätter (s. Carl Jacoby: Die ersten moralischen Wochen-
schriften Hamburgs. Hamburger Progr. 1888), die

verstümmelte Namensnennung bei Bodmer dankt Deutsch-

land den moralischen Wochenschi'iften Englands, Mendels-

sohns und Lessings gelegentliche Aeusserungen dagegen

den Bemerkungen Voltaires. Was die erstgenannten

betrifft, so hat bereits Antoniewicz in seiner Einleitung

zu J. E. Schlegels aesthetischen und dramaturgischen

Schriften (Deutsche Litteraturdenkmale 26, LXXVH ff.)

das Verhältnis des Spectator und Guardian zu Shake-

speare gekennzeichnet. Während der Spectator Shake-

speare neben Homer nennt und mehr Schönheit in den

Werken dieses erhabenen Geistes, dem die Regeln un-

bekannt sind, als in den Schriften eines seichten Kopfes,

der sie weiss und beobachtet, entdeckt, kehrt der

Guardian mehr den französisch gebildeten Kunstrichter

hervor, der die Wahrscheinlichkeit und Oekonomie der

Fabel tadelt. Doch erkennt er (St. 144) die Kunst

Shakespeares , individuelle Figuren zu schaffen, an

:

'whenever he introduces any artisan or low charakter

into his plays, never falls to dash them strongly with

some distinguishing stain of humour, as may be seen

more remarkably in the scene of the gravemakers in

Hamlet.' Der Tatler (1756 ins Deutsche übersetzt)

erwähnt im 35. St. Hamlets Schauspieleranweisungen und

bewundert (St. 68 und 107) Shakespeares tiefe Seelen-

kunde. Dazu gesellen sich die Bemühungen , einen



guten Text herzustellen; alle früheren Herausgeber

schlagen Pope und Warburton 1747. Pope, der im

Essay of criticism überzeugend von der Individualität

des Dichters und der Pflicht des Lesers, sie zu achten,

gesprochen, zeichnet Shakespeare als Original, das nicht

von der Natur, sondern durch sie spricht. Jeder Charakter

ist bei ihm Individuum. Freilich hatte dieses grosse

Genie auch Fehler ; es wollte dem Pöbel gefallen , es

kann von 'wrong choice of the subject' nicht immer
freigesprochen werden. Aber die Regeln des Aristoteles

dürfen nicht den Masstab für seine Dramen bilden: das

hiesse, einen Mann nach den Gesetzen des einen Landes

verurteilen, während er nach denen eines andern handelte.

Pope sieht in Shakespeare ein gotisches Gebäude,

das viele dunkle und hässliche Zugänge und Wege hat.

Das Ganze eifüllt mit Bewunderung, obwohl viele Teile

kindisch versetzt sind und der Grösse nicht entsprechen.

Es ist der Schüler Voltaires , der aus diesen von

zweifelnder Bewunderung erfüllten Worten spricht. Der

Prophet Shakespeares tritt in Young auf. Sein Schreiben

an Richardson 'On original composition' erschien 1759

und wurde sofort zweifach ins Deutsche übersetzt (vgl.

Bibliothek der schönen Wissenschaften VI 1, 180; ich

benütze die Leipziger Ausgabe. Der Uebersetzer , der

sich ,von T.' unterzeichnet, ist Hans Erich von Teubern).

Hauptgesichtspunkt ist die strenge Scheidung zwischen

Original und Nachahmer. Originale 'erweitern das

Reich der Wissenschaften und vergrössern ihr Gebiet

mit einer neuen Provinz'. Selbst vortreffliche Nach-

ahmungen haben gegen raittelmässige Originale zurück-

zutreten. Originale sind jedoch selten, viele Klassiker

sind nur 'zufällige' , weil ihre Quellen nicht bekannt

sind. Der Weg ein Original zu werden, ist nicht Nach-

ahmung der Alten , sondern Zurückgehen auf ihre

'Quelle', die Natur; wir sollen ihnen nacheifern, nicht

nachahmen. So kommt Young zu dem Paradoxon

:

'Dass wir, je weniger wir die berühmten Alten copieren,



ina desto melir ihnen ähnlich sein werden.' Sie sind

durchaus nicht unübertrefflich; wer sich in Abgötterei

vor ihnen beugt, legt dem Genie 'Fesseln' auf. Das
Wesen des Genies wird in die göttliche Begeisterung

und in den Enthusiasmus gesetzt, seine Kennzeichen

sind Schönheiten, die man noch nicht gekannt, Vor-

treffliches , das noch ohne Beispiel dasteht. Um aber

diese Höhe zu erreichen, muss das Genie die gewöhn-
lichen Grenzen der Regeln überschreiten , die Krücken
für den Lahmen, ein Hindernis für den Gesunden sind.

An das erste Paradoxon schliesst Young ein zweites : 'Oft

verdient das Genie gerade da die grösste Bewunderung,

wo man es tadeln wird.' So sprach auch in Frank-

reich Abbe Trublet nur einem mittelmässigen Kopfe
die Fähigkeit, ein fehlerloses Werk zu schaffen, zu.

Diese allgemeinen Sätze finden ihre spezielle Anwendung
auf Shakespeare. Young scheidet ein 'männliches' und
ein 'kindliches' Genie. Das erste , ein Shakespeare,

'kömmt aus den Händen der Natur, wie Pallas aus

dem Haupte des Zeus, in völliger Grösse und Reife';

dem zweiten, einem Swift, muss Gelehrsamkeit als

Amme zur Seite stehen. Young spricht hier mit andern

Worten einen ähnlichen Gedanken aus, wie Diderot mit seiner

Kontrastierung des Poeten und Versificateur, die bereits

in deutsche Schriften wie die Litteraturbriefe überge-

gangen und auch schon in England bei Shaftesbury,

dem Spectator (St. 160) und in Wartons Essay on

Pope 1756 aufgetaucht war, (Vgl. Bibliothek der

schönen Wissenschaften IV 1, 501.) Alles vereint

sich, um in Shakespeare das Lieblingsgenie der Natur

erkennen zu lassen. 'Shakespeare gab uns einen

Shakespeare und auch der berühmteste unter den Alten

hätte uns nicht mehr geben können. Shakespeare ist

nicht ihr Abkömmling, sondern ihr Bruder; auch bei

allen seinen Fehlern dennoch ihnen gleich. Glauben Sie,

dass dies zu verwegen gesprochen? Bedenken Sie doch,

was eigentlich die Welt an jenen Alten bewundert V



Nicht dass sie so wenig Fehles, sondern dass sie so

viele glänzende Schönheiten haben; und ist Shakespeare
ihnen darinnen gleich, was man an ihnen bewundert
(und er ist es gewiss), so ist Shakespeare so gross als

sie: und man darf seine Fehler nicht dem Unvermögen,
sondern einer andern Ursache Schuld geben.' Er
kannte zwei Bücher: das der Natur und das des

Menschen: da liegen die 'CastaKschen Quellen der
Original -Compositionen.' Ein Tragicus braucht vor
allem Herz, zu viel Poesie tödtet die Wirkung. Young
wendet in allzu schmeichelhafter Weise Addison dadurch
ein unverdientes Lob zu. Shakespeare und Otway sind

die Höhepunkte der dramatischen Poesie , 'sie würden
den Prometheus übertroffen haben.' Noch klingt überall

das Bedauern durch, dass Shakespeare einer wenig ge-

bildeten Zeit angehört habe. Doch der ganze leiden-

schaftliche Erguss ist eine anglühende Rhapsodie, welche
das Original zu bisher ungeahnter Höhe erhob, aber

jedem Nachahmer unerbittlich den Weg sperrte. In

der mit Feuer verfochtenen Einseitigkeit liegt das Ge-
heimnis der hinreissenden Wirkung der kleinen Schrift.

Auch in Frankreich fand Shakespeare seinen An-
walt in Gestalt Voltaires, der ihn den Corneille-Anbetern

seines Vaterlandes entgegenstellte. Wie Lessing hat

Voltaire nirgends seine Ansichten zusammenhängend vor-

getragen, sondern sie meist in Discours, Prefaces u. dgl.

niedergelegt. Zuerst äussert er sich im Essay sur la

poesie epique (1728), ausführlicher in den Lettres

philosophiques ou sur les Anglais (1734). Shakespeare

ist ihm ein Genie voll Kraft und Fruchtbarkeit , ohne

einen Funken von Geschmack und ohne die geringste

Kenntnis der Regeln. Seine Dramen sind ohne Ordnung,

ohne Vernunft, barbarisch, doch in dieser schrecklichen

Nacht blitzen oft herrliche Sterne auf. Das sind die Grund-
linien seiner Ansichten, die er gelegentlich erweitert,

aber denen er im wesentlichen bis in sein Alter treu

bleibt. Die Shakespeare-Uebersetzung von Laplace giebt



ihm A^eranlassung, dieser ungenauen Wiedergabe seinen

Julius Cäsar entgegenzuhalten. Aus einer so ver-

feinerten Uebersetzung lerne Niemand Zeit und Autor
kennen. Shakespeare heisst ihm 'grand genie dans un
siecle grossier', doch liebt er die Ausschreitungen dieses

'monstre barbare' mehr als viele kalte Liebessceuen

seiner Landsleute. Die Anerkennung für seinen Julius

Cäsar , die sicli auch in der dankbaren Verwertung
einiger Motive im Brutus ausspricht, hindert ihn aber

nicht, eine abfällige Charakteristik einiger Hauptpersonen

zu entwerfen. Casca ist 'une espece de bouffon', die

hohen Herren sprechen 'comme des insenses, des croche-

teurs', Caesar erscheint manchmal als ein Held, manch-

mal als ein 'capitaine de farce' , nur, weil Shakespeare

dem Pöbel gefallen wollte. Unter den Dramen wird der

Hamlet geradezu zum Sündenbock Voltaires. Zwar zeichnet

er den Monolog 'to be or not to he' mit grossem Lobe
aus und bringt ihn an verschiedenen Stellen viermal,

bald in Prosa, bald in Versen zur Uebersetzung (vgl.

Schmidt, Lessing 1, 167), einmal (im Dictionaire philo-

sophique 1764), um nach Popens Vorgang an ihm die

Ueberlegeuheit Shakespeares vor Addison zu zeigen,

aber die 'ekelhafte' Todtengräberscene wird von den

ersten Schriften bis in die Preface der Semiramide (1748)

und weiter hinauf mit Spott und Hohn verfolgt. Man
sollte glauben , sagt Voltaire , dass diese Arbeit das

Geistesprodukt eines trunkenen Wilden sei. 1761 hält

er den Stoff mit der griechischen Elektra zusammen,

und zitiert in der Gazette litteraire den Monolog: 'Oh!

Si ma chair trop ferme ici pouvait se fondre' als Probe,

wie sich ein Clown auf einem Jahrmarkt ausdrücken

Avürde. Othellos Tod erscheint ihm lächerlich, die

Hexen im Macbeth kindisch und unzulässig. In der

Corneille-Ausgabe analysiert er ihren Gesang folgender-

massen: 'EUes jettent un crapaud dans le chaudron,

et apostrophent le crapaud en criant en refrain : Double,

double, chaudron, trouble, que le feu brüle, que l'eau



bouille, double, double.' In Briefen der sechziger

Jahre hat Voltaire bereits aus Pope Belehrung ge-

schöpft, so, wenn er meint, Shakespeares Genie war
sein, seine Fehler die seines Jahrhunderts. Mit Stolz

blickt er als Greis auf seine Jugendäusserungen zurück

und fühlt sich als Retter Shakespeares in Frankreich.

Diesen Standpunkt macht er besonders der prahlerischen

Ankündigung des Shakespeare -Uebersetzers Letourneur

gegenüber in seinem Briefe an die Akademie (1776)
geltend. Hier findet er auch, in der Furcht, Shakespeare

in allen seinen Ausschreitungen auf die Bühne Frank-

reichs einziehen zu sehen, härtere Worte als früher,

ohne dass sich seine Schätzung verloren hätte. Voltaire

hat ebenso eine nationale Tendenz zu verfechten , wie

Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie, und daraus

erwuchs ihm dieselbe Pflicht der Einseitigkeit. ^)

Wie Gottsched und seine Schule gegen den Briten

wüteten, wie 1753 ein Ungenannter, grösstenteils auf

Pope fussend, 1755 Nicolai in den Briefen über den

jetzigen Zustand der schönen 'Wissenschaften (vgl.

Braitmaier, Geschichte der poetischen Theorie und Kritik

2, 85 flf.) eine Lanze für ihn einlegten, hat Koberstein

(Verm. Aufsätze S. 181 ff.) ausführlich dargolegt;

J. E. Schlegels Verdienst ist von AntonieAvicz und
Eugen Wolff (J. E. Schlegel 1889 S. 7.3 ff.) gewürdigt

worden. Sowie Gerstenberg gegenüber Wieland, wird

Schlegel in seiner Vergleirlumg Shakespeares und Andreas

Gryphs der Borckschen Uebersetzung nicht ganz gerecht.

Ihm schwebt noch oft die klassische Tragödie Frank-

1) Ich freue mich der Uebereinstimmung mit H. Moi^f

:

Die Cäsartragödien Voltaires und Shakespeares (Zeitschrift

für neufranzösische Philologie 10, 214 if.), eine Arbeit, die

mir erst bei Abschlnss meiner Einleitung zukam. Zu anti-

voitairisch gehalten ist der durch Zusammenstellung aller

auf Shakespeare bezüglichen Daten wertvolle Aufsatz von
Alexander Schmidt: Voltaires Verdienste um die Einführung

Shakespeares in Frankreich (Gesammelte Abhandlgn, S.28—83).



reichs vor, ähnlich wie Voltaire spricht er abfällig über

die 'gemeinen und niedrigen Scherzredeu' (Antonie-

wicz 79,3), oder die 'vielen Schwanke' Cascas (79, 25)

und tadelt das 'pralerhafte' in Cäsars Charakter (89, 20).

Aber mit seiner Hei'vorhebung der Charakterzeichnung,

die bis zur Freiheit der Geschichte gegenüber gehen darf,

bahnt er eine von der Antike unabhängige Auffassung der

Charaktertragödie an. Das nationale Element erschliesst

ihm die tiefen Gegensätze zwischen enghschem und

französischem Theater , die schönen Worte in seinen

Gedanken zur Aufnahme des dänischen Theaters

(ebd. 223,18) werden von Lessing wiederholt und

weiter ausgedehnt. In seiner Erfassung der dramatischen

Bewegung erweitern sich ihm die engen Grenzen des

Schauspiels. Die Betonung des Moralischen verhindert

ihn, die äussersten Konsequenzen zu ziehen. Aus Vol-

taires Brief in der Verdeutschung von Mylius lernt

Lessing zunächst Shakespeare kennen (E. Schmidt,

Lessing 1, 166); die Theatralische Bibliothek bringt

eine Uebersetzung aus dem Essay on dramatick poesy

Drydens, den Young als Schüler der Franzosen in seiner

Schrift verächtlich abgefertigt hatte. Aber Dryden be-

tont doch, dass es vielleicht weniger schwer sei, eine

regelmässige französische Tragödie , als eine unregel-

mässige englische zu schreiben. Freilich sei Shake-

speare oft platt und abgeschmackt; sein komischer Witz

arte in Possen aus; sein Ernst schwelle zu Bombast

auf (Lessing Hempel XI 1, 753). Viel grösser ist die

Auffassung Mendelssohns, die er in der Bibliothek der

schönen Wissenschaften vertritt. Othello wird (I 1, 125)

als wahres Gemälde der Eifersucht bezeichnet. Ihm
schliesst sich Nicolai an, der (II 1, 215) Klopstocks

Todesengel an dem Geiste im Hamlet misst. Im 2.

Stücke desselben Bandes folgt die bedeutsame Abhand-

lung Mendelssohns: Betrachtungen über das Erhabene

(später: lieber das Erhabene und Naive in den schönen

Wissenschaften , bequem zu finden in Mendelssohns
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Schriften zur Philosophie etc. hg. vou M. Brasch 1880 2,

ISO ff.). Als Beispiel seelischer Conflicte wird, wie

bei Voltaire , der Hamlet-Monolog 'vortrefflich' , wie

Lessing urteilt (Hempel XX, 1, 139) übersetzt, wie bei

Voltaire und später bei Marmontel die psychologische

Feinheit in Macduffs : 'Er hat keine Kinder' erwogen,

und eine kurze Analyse des Hamlet gegeben. Zum
Schlüsse fasst Mendelssohn zusammen : 'Niemand weiss

glücklicher von den gemeinsten Umständen Vorteil zu

ziehen und sie durch eine glückliche Wendung erhaben

zu machen als Shakespeare.' So fördert Mendelssohn

die Erkenntnis Lessings , und sie beide unterstützt bei

dem neuen Unternehmen der Litteraturbriefe die schnelle

Verbreitung, die Young in Deutschland gefunden.

Youngs Angriffe gegen die Autorität der Klassiker

fielen auf wohlbereiteten Boden. Die Perraults und

St. Evermonds hatten bereits ausgesäet, der Heraus-

geber des deutschen Batteux, J. A. Schlegel, heimste

in selbständigen, seiner Uebersetzuug beigefügten Ab-

handlungen eine kleine Ernte ein. Die Alten, lehrt er,

sollen unsere Vorbilder sein, wir machen sie zu unsern

Gesetzgebern. 'Man betrügt sich, das für Feinheit des

Geschmacks zu schätzen, was doch nur Einförmigkeit

des Geschmacks, was nicht einmal Geschmack, sondern

bloss Vorurteil für die Alten ist.' Was ihren Verhält-

nissen entsprach, ist oft für uns fehlerhaft. Ueber dem
Ivritiker steht der Dichter , so deutet J. A. Schlegel

bereits auch die Rechte des Originals an. So steigt

die eine Wagschale, die des klasssichen Alterthums, er-

leichtert empor, ohne dass noch ein entsprechendes

Gegenwicht vorhanden ist. Young legt seinen Shake-

speare in die andere. Für die aufkeimende Dichter-

generation werden Shakespeare und die Antike unver-

söhnliche Gegensätze.

Schon im Jahre 1760 braucht die Bibliothek der

schönen Wissenschaften (VI 1, 180) über die allgemein

bekannte Schrift Youngs nichts mehr zu sagen. Der
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Auszug, den Gramer im Nordischen Aufseher (Xr. 159)

gab, die Abfertigung, welche die Litteraturbriefe den

Bemerkungen Gottscheds zu teil werden Hessen, trugen

wesentlich zur Verbreitung bei. Auch französische

Schriftsteller, wie Le Beau cadet (Memoires de l'aca-

demie des inscriptions etc. Bd. 30 1764 S. 29) oder

Marmontel in seiner Poetique frangaise (1763) scheinen

manchmal Bekanntschaft mit dem Engländer zu ver-

raten. Besonders ist dies bei dem letztgenannten der

Fall, der, über die bekannte Polemik gegen die Alten

hinausgehend , Shakespeares 'licences heureuses' zu

rühmen weiss. Es wäre eine dankbare Aufgabe , den

Einfluss , den Youngs Schrift in Deutschland ausge-

übt, zu verfolgen. Ich muss mich hier mit einigen

Bemerkungen begnügen. Kundgebungen für Shake-

speare brachten zunächst die Litteraturbriefe, die ent-

schiedensten in ihrem 17. Stücke aus der Feder Les-

sings , im 24. und 123. Stücke aus der Mendelssohns.

(Vgl. Braitmaier a. a. 0. 2, 81 f.) Lessing sieht,

unabhängig von J. E. Schlegel, aber angeregt durch

Nicolais Briefe, im nationalen Geiste der Deutschen den

Grund des Wohlgefallens am englischen Drama. Mendels-

sohn legt das Hauptgewicht auf die Täuschung unserer

Illusion und misst, vor der Hamburgischeu Dramaturgie,

einen deutschen Dramatiker, Wieland , an Shakespeare.

Den Einfluss Youngs, der den Wert einei' klassischen

Bildung für Shakespeare bezweifelt hatte, verrät Mendels-

sohn, wenn er im 60. Briefe Sulzers Forderungen ver-

wirft, die uns um alle Werke Shakespeares hätten

bringen können, und hinzusetzt: 'Das Genie kann den

Mangel des Exempels ersetzen , aber der Mangel des

Genies ist unersetzlich'; oder, wenn er (312 St.) nach

dem Vorgänge Lessings gegen Gramer, speziell Addison

einen vortrefflichen Dichter und Schriftsteller ohne eigent-

liches Genie nennt. Mit Young setzt auch ein späterer

Mitarbeiter Resewitz das Wesen des Genies in den

Enthusiasmus (317—319 St.) ohne jedoch die Regel-



mässigkeit zu verwerfen , die einen Shakespeare noch

grösser hätte gemacht. Wie Young'sche Sätze noch

weiter leben, das zeigt die versteckte Anspielung

in der Hamburgischen Dramaturgie (Hempel 7, 471):

'Ich bin daher immer beschämt oder verdrüsslich

geworden , wenn ich zum Nachteil der Kritik etwas

las oder hörte, Sie soll das Genie ersticken' —
der 204. Litteraturbrief hatte derartige Behauptungen

aufgestellt — 'und ich schmeichelte mir, etwas von ihr

zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich

bin ein Lahmer, den eine Schmähschrift auf die

Krücke unmöglich erbauen kann.' Am vollsten nimmt
Hamann die Lehren des Engländers in sich auf, öfters

ausdrücklich auf seinen Gewährsmann hinweisend (Roths

Ausgabe 2, 173, 266), Das Original erscheint bei

ihm noch unnahbarer und heiliger, nicht nur die Person

eines Schriftstellers, auch Sprache und Nation v/erden

idiotisch erfasst. In der Polemik gegen den Kultus

der Alten sind Youngsche Worte noch deutlich ver-

nehmbar, z. B. : -Wir wissen vielleicht selbst nicht

recht, was wir in den Griechen und Römern bis zur

Abgötterei bewundern' (2, 289). Mässigend sucht der

junge Herder zu wirken (Suphan 1, 125), die Frag-

mente sind teilweise als Ergänzungen zu Young ge-

dacht (s. Haym 1, 149 fif.). Uebersetzungsversuche,

wenn auch spärliche, kommen in diesen Jahren zum
Vorschein (Koberstein a. a. 0. S, 190). Dieselbe Zeit-

schrift, die 1753 Shakespeare lobend eingeführt, brachte

1756 Scenen aus Richard III, in Prosa, und 1758 er-

schien in den Probestücken der englischen Schaubühne

Romeo und Julie. Zu streichen sind trotz Kaweraus

Behauptung (Aus Magdeburgs Vergangenheit 1886) die

Patzkeschen Scenen aus dem Sturm (1766), die nicht

auf Shakespeare, sondern auf Destouches-Drydeu zurück-

gehen (s.Genee, Geschichte der Shakespeareschen Dramen

in Deutschland S. 78 und 411 ff.).

So hatte Gerstenberg, zum Teil in der Bibliothek

Litteraturdenkmale des 18. n. 19. Jahrb. 30. b



selbst, Gelegenheit, deutsche Stimmen über Shakespeare

zu hören. Als Recensent nennt er ihn nur gelegentlich.

Die Chiffre B., die Gerstenberg sicher zugehörte, (s. Red-

lichs Anm. Lessing Hempel XX 1, 271) findet sich

unter drei Besprechungen: Lessings Philotas (V 2, 311),

Jak. Friedr. Schmidts Poetische Gemälde und Empfin-

dungen aus der heiligen Schrift (V 2, 317) und Bernis

Oeuvres meles (V 2, 355). Die erstgenannte Recension

fordert gleich in den Eingangssätzen ein nationales

Theater, das aber nur ein Genie, 'das wenigstens in

der Anlage des Shakespeares seinem gleichkommen müsste',

inaugurieren könnte. 'Natürlicherweise', fährt Gersten-

berg fast mit J. E, Schlegels Worten fort , 'gefallen

uns die englischen Werke besser als die französischen,

weil die Engländer die Charaktere genauer kennen,

und daher unsere Empfindungen weit stärker erregen

können , als die Franzosen : dagegen erlauben sie sich

viele regellose Ausschweifungen , die uns missfallen'.

Die Werke der Alten sind Kopien einer veralteten

Natur, die auf uns nur, wenn wir sie als Kunstrichter be-

trachten, Wirkung haben. Hier hat Gerstenberg aus

J. A. Schlegel gelernt. Gegen Du Bos hebt er das

sorgfältige Studium des menschlichen Herzens nicht nur

in den Trauerspielen , sondern auch in den Komödien
der Engländer hervor. Ein völliges Original wird im

Philotas begrüsst, der aber, rühmend spricht es der

einstige Gottschedianer aus, eine richtige Anlage habe

und die Einheiten genau beobachte. So zeigt die

Recension, die vielleicht in der starken Betonung des

Originals Bekanntschaft mit Young verrät, ein unsicheres

Schwanken in der Kritik, zumal wo er den 'scherz-

haften' fünften Auftritt zu retten sucht. Er stimmt

Voltaires Ausfällen gegen die Totengräberscene im Hamlet

bei, weil die Personen, die Shakespeare hier reden

lässt, zu klein sind. Das sind französische Schulbe-

griffe von der Würde des Trauerspieles, der Begriff

des Individuellen und der Wirkung durch Kontraste



ist Gerstenberg noch fremd. Er rühmt die 'SimpHcität'

des Ausdrucks — ein Lieblingswort Gerstenbergs und
der nachfolgenden Generation — und stellt zum Schlüsse

die Frage nach einem für das Drama passenden Vers-

masse, das aber die 'SimpHcität' nicht beeinträchtigen

dürfe. Beim ügolino hat Gerstenberg noch keine be-

friedigende Antwort gefunden. Er schreibt 9. Juli 1767
an Gleim : 'Werden Sie mir aber vergeben, dass ich

diess Trauerspiel nicht versificirt habe? Ich wollte zu

Anfange die äusserste SimpHcität beobachten und es

schien mir unmöglich, dies mit der Natur des deutschen

Verses zu combiniren. Vielleicht ists ein Vorurtheil.' —
Die zweite Recension ist ein Freundschaftsdienst für

den Jenaer Genossen. (Vgl. über ihn Jördens 4, 583 ff.;

Herders Urteil Suphan 1, 260.) Gerstenberg weist für

orientalische Poesie auf Pope und Ivlopstock hin und

giebt, wieder nach J. A. Schlegels Muster, Aufschlüsse

über die Idylle. Freilich, setzt er hinzu, sind das nur

Regeln für die Kritik , aber es ist gut, wenn Kunst-

richter und Dichter übereinstimmen. 'Das ächte Genie

hat manchmal kein anderes Gesetz als sich selbst, wenn
es aber von Geschmack und Kenntniss begleitet wird,

so findet es immer ein Mittel, sich mit der gesunden

Kritik zu vereinigen'. Ein gelegentlicher Seitenhieb

auf die gezwungenen Satzkonstruktionen des Messias

erinnert an Gerstenbergs Jugendzeit. Klopstock fühlte

sich, wie ein Brief des Rendsburger General-Auditeurs

Oertling vom 28. Januar 1761 ei-giebt, veranlasst,

Gerstenberg über diese Anzeige schriftliche Anmerkungen
zugehen zu lassen, die leider nicht auf uns gekommen
sind. Das scharfe Urteil des 95. Litteraturbriefes wurde

Ausgangspunkt eines Gespräches mit Klopstock, von

dem Gerstenberg seinem Freunde ausführliche Meldung

erstattet. Bei mancher Anerkennung für Schmidts Be-

gabung vermisst Klopstock das Studium der Antike,

auf das er den jungen Dichter nachdrücklich aufmerk-

sam machen lässt. Die Anzeige der Werke von Bernis

b*
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besteht last nur aus Citaten, einmal wird die Autorität

J. A. Schlegels angerufen.

Ausser diesen drei Recensionen darf man aber noch

andere, unbezeichnete für Gerstenberg reklamieren, der,

wie Weisse (Selbstbiogr. S. 81) sagt, in dieser Zeit ein

fieissiger Mitarbeiter der Bibliothek war. Beglaubigt

erscheint durch Weisses Zeugnis (Selbstbiogr. S. 109,

Minor S. 265 und 309) die Anzeige von Bodmers
'Drey neue Trauerspiele : Johanna Gray, Friedrich von
Tokenburg, Oedip' (VII 2, 318). Auch ohne direktes

Zeugnis müsste man diese Vorstudien zum dritten

schleswigschen Briefe Gerstenberg zuweisen, da der

Eingang sich auf Sätze der Philotas-Recension beruft.

Originale, meint Gerstenberg, sind diese Trauerspiele

freilich, aber so eigentümliche , dass man kaum weiss,

für welche Bühne sie sich weniger eignen. Immer soll

das verderbte Herz des Publikums an der kühlen Auf-

nahme der schweizerischen Dramen schuld sein. Rührt
uns nicht der Grandison, die Clementina — 'von der

Wielandischen ist freylich die Rede nicht' — die Clarissa?

Eine satyrische Analyse des Oedip will beweisen, um wie

viel lieber man den griechischen , als den deutschen

Tragiker lese. Statt der sophokleischen Pest setze

hier ein 'kaltes , unwirksames Gespenst (wahrlich kein

Shakespearisches!)' die Hauptpersonen in Bewegung.
Durch das Herbeiziehen des Lear misst er, nach Muster
der Litteraturbriefe , Bodmer an Shakespeare. Nicht

einmal mit Addison, der doch gegen Shakespeare mittel-

mässig ist, dürfe Bodmer sich zu vergleichen wagen,

seine Charaktere seien langweilig, das Ganze ein unbe-

seeltes Gerippe in einer unverständlichen Sprache, die

nur die Fehler aller fremden nachahme. Gerstenberg

giebt eine Blumenlese von wunderlichen Wendungen, um
zum Schlüsse eine weitere Besprechung mit dem Aus-

rufe abzuschneiden: 'Wer mag Unsinn gern beuvtheilen?'

Selbständiger als in den früheren Recensionen, auf deren

knabenhafte Unreife Gerstenberg selbst lächelnd zurück-



sah (Minor, Weisse S. 309), tritt er hier auf. Die
spöttische Abfertigung, welche den schleswigschen

Briefen eine charakteristische Lehen digkeit verleiht,

macht sich bereits hier fühlbar, ebenso die erste Spur der

haraannischen Schreibart, die sich in Wendungen wie
•der Mangel der himmlischen Flamme' oder 'eine Sprache,

die von kalten Meteoren mehr verdunkelt als erleuchtet

wird', dokumentiert. Andere Recensionen sind zweifel-

haft. Man fühlt sich versucht, ihm die Besprechung
der 'Cantaten zum Scherz und Vergnügen' (VII 2, 351)
zuzuschreiben, wegen der Vertrautheit, die der Receusent

mit Cervantes, Ben Jouson, Butler und Fielding zeigt,

und wegen der Charakteristik des englischen 'humour'.

Dieselben Gründe machen sich im verstärkten blasse

bei der Anzeige der Neuen Probestücke der englischen

Schaubühne (VII 1, 1(30) geltend. Wie in der Philotas-

Recension wird eine Nachahmung der englischen Bühne
der der französischen, die uns mit einer Menge 'höchst

elender, obgleich höchst regelmässiger Stücke' bereichert

hat, vorgezogen. Der Recensent giebt eigene Uebersetzung

in Prosa, die schlechten Versen immer vorzuziehen ist,

und wünscht vor allem, ein kühner und trefflicher Ueber-

setzer möge sich des schwersten englischen Dramatikers,

Shakespeare, annehmen. Das ist nicht der Standpunkt

der Schleswigschen Briefe, aber wir werden sehen, dass

Gerstenberg auch einige Zeit später denselben noch

nicht eingenommen hat. Für seine Autorschaft spricht

am meisten, dass er bei Gelegenheit des Othello die

Youngsche 'Rache' als Nachahmung erwähnt. Mit

grösserer Sicherheit dai^f man Gerstenberg die den 8.

Band eröffnende Abhandlung: 'Von der Kritik der

Empfindungen über eine Stelle des Du Bos' zuschreiben.

Oertling fragt am 19, Oktober 1761 bei ihm an: 'Ihre

Abhandlungen werden wir hofifenthch im nächsten Bande
der Bibliothek nicht vermissen, wenn auch gleich Weissens

Kritik einige Aenderungen veranlassen möge. Fast ge-

fällt mir, dass er sich des französischen Klima annimmt, die



Faulheit, Unwissenheit und Nationalstolz der Franzosen

anklagt'; er erwartet am 23. Dezember 1761 'den

künftigen Band der Bibliothek mit Verlangen'. Ein

anderer Freund in Itzehoe kennt bereits im Juli 1760
die Abhandlung von den Empfindungen, Nach einigen

anerkennenden Worten für den'Quintilian' der Fi'anzosen

wendet sich der Aufsatz gegen die Theorie von der

Allgemeinheit und Allverständlichkeit der Schönheits-

ideale, die nicht einmal benachbarte Nationen, wie

Franzosen und Engländer, teilen. 'Sollen wir sie tadeln,

weil sie den Racine einem Shakespeare vorziehen'?' Die

Ursache liegt in Klima, Sitte, Erziehung. Hier mag
wohl Weisse bessernd eingegriffen haben. Manche
Menschen sind überhauj^t für Schönheit unempfindlich,

sie scheinen 'aus den luftigen Welten herabgestiegen,

die Wielands Theagenes im Himmel neben der Welt
des Geruches entdeckt' (vgl. unsern Neudi'uck 110,

37). Hans Sachs, Lohenstein, Günther, sie hiessen einst

auch Dichter, die edle Einfalt der Lieder der Barbaren

wirkt noch heute nngeschwächt. Die wahre Kritik

schöpft aus der Vergleichung , Zayre an Hamlet odor

Othello gemessen wird mittelmässig erscheinen. Der
Nutzen der Alten wird im Sinne Popes betont. Die

ganze Abhandlung, den früher erwähnten Briefen nach

lange vor ihrer VeröflFentlichung geschrieben, steht den

tastenden Jugendrecensionen noch sehr nahe. Aber
das Programm Weltlitteratur in das Bereich der deutschen

Kritik zu ziehen , liegt im Keime vor. Weiter hinauf

lassen sich keine Spuren einer Teilnahme an der Biblio-

thek verfolgen, Gerstenberg mag die im Briefe Oert-

lings ausgesprochene Mahnung: 'Können Sie es für sich

selbst verantworten , dass Sie nur für die Bibliothek

arbeiten wollen' beherzigt haben , seine Stellung beim

dänischen Heere, dem er seit Sommer 1760 angehörte,

nahm ihn auch noch anderweitig in Anspruch. Noch
kann der Wunsch, den ihm Oertling am 19, Oktober

1761 zuruft, dass die 'Saat von Shakespeare gesäet in



heitei'er Ruhe treiben und reifen möge', nicht in Er-

füHung gehen, aber schon im nächsten Jahre ist er

wieder litterarisch thätig an einem neuen Unternehmen.

Die nach dem Muster Englands eingerichtete Wochen-
schrift 'Der Hyi30chondrist' erschien im Jahre 1763 zu

Schleswig. Dodsley und ]\Ioser veranstalteten sofort

einen Nachdruck (Frankfurt und Leii^zig o. J.) als

'Zweyte verbesserte Auflage', bei einer Titelauflage aus

dem Jahre 1767 liessen sie diesen Beisatz weg (vergl.

Weinhold, Boie 13. 23). Gerstenberg nennt (Jördens 6,

174) als geistigen Urheber dieser Nachahmung des Tat-

ler Jakob Friedrich Schmidt. Ueber die Mitarbeiter

orientiert sein Brief an Weisse (Archiv f. Litteratur-

geschichte 9, 477 ff.). Von den 25 Nummern der

Wochenschrift, deren weiterem Erscheinen der russische

Krieg ein jähes Ende bereitete, gehören Gerstenberg

eilf an. Schmidt liefert poetische Beiträge und weit-

schweifige Erörterungen über Geschmack und Schein-

heiligkeit. Peter Kleen, dänischer Oberkriegskommissär

(geb. 1732, gest. 1766 s. Dansk-norsk Litteraturlexicon

1, 310) steuert eine Kritik der deutschen moralischen

Wochenschriften, in der nur der nord, Aufseher, der

Freund, der Fremde und der Jüngling mit Lob bedacht

werden, sowie dialogische, ganz nach englischem Muster

geschriebene Scenen bei, die Gerstenberg selbst als für

den Ausländer schwer verständlich bezeichnet. Auch

von einigen seiner eigenen Beiträge . wie der Parodie

einer Reisebeschreibung (St. 6) oder der Satire auf

schleswigsche Stadt-Poeten (St. 12) muss er dasselbe

zugestehen. Unbedeutende Aufsätze haben zwei Pre-

diger und Freund Oertling zu Verfassern. Der Hy-

pochondrist ist ein ächter deutscher Abkömmling der

Ironsides und Bickerstaffs , welche auch die Haupt-

figur, Zacharias Jernstrup , mit Stolz als seine Ahnen

nennt. Der Charakter ist, Avie Gerstenberg selbst

brieflich eingestand, ebenso wenig festgehalten, wie in

den meisten andern deutschen Wochenschriften, von



denen sich aber der Hj'pochondrist durch eine ziemlich

breit angelegte Handhmg unterscheidet. In Art des

englischen humoristischen Romans wird erzählt, wie

Zachai'ias die Geliebte seines Herzens, ohne je ihre

Stimme vernommen zu haben , verliert und dadurch

verstimmt sich in die Einsamkeit zurückzieht , allen

Versuchungen der Welt widerstehend; ihn die Auser-

korene wieder finden zu lassen, blieb Gerstenberg für

spätere Zeit vorbehalten. Die Hauptfigur, sowie die

Handlung kann aus verschiedenen Anregungen hervor-

gegangen sein: Wir denken zunächst an Hamanns Wort
in den Sokratischen Denkwürdigkeiten (Roth 1 , 30)

:

'Sokrates scheint von seiner Unwissenheit so viel ge-

redet zu haben , als ein Hypochondrist von seiner ein-

gebildeten Krankheit', und erinnern uns an die Lust-

spielfigur, die Quistorp in seinem Hypochondristen

(Gottsched Schaubühne Bd. 6) und J. B. Rousseau in

L'ypocondre ou la femme qui ne joarle point (vgl.

Lessing Hempel 9, 81 und 8, 44) geschaffen, wo sich

auch die stumme Schönheit, für die man auch J. E.

Schlegels Lustspiel herbeiziehen mag, findet. Schon der

Spectator kommt durch seine Einsilbigkeit um ein

Mädchen (St. 261), im Jüngling (St. 44) erscheint eine

schweigsame Geliebte. Das Fahrwasser der moralischen

Wochenschriften bleibt bei allen dasselbe : zwar spottet

der Hypochondrist über die vielen Ti'äume seiner Vor-

bilder, aber wie sie liebt er die Allegorie (4. Stück),

pflegt die Gesprächsform , die Satire u. a. Aus dem
Tatler stammen die Polemik gegen die Bestechlichkeit

der Richter (Tatler St. 42), Figuren, wie der Dichter

Mävius und der Brite Jeoffrey (St. 91 und 133). Von
eigentümlicheren Erfindungen sind das Liebesarchiv

des Neffen (St. 12), eine schwache Nachahmung Richard-

sonscher Briefwechsel, und der Bericht über die wunder-

baren Kuren (St. 4) hervorzuheben, beide von Gersten-

berg herrührend. Das erstgenannte Stück enthält neben

Citaten aus Spencer und Lessing zahlreiche eigene Ge-
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dichte, welche die Hinneigung Gerstenbergs zur mu-
sikalischen Poesie zeigen. Das zweite berichtet in

ergötzlicher Weise über die Heilkraft , welche in

manchen schlechten Schriften liege, Patriarchaden,

Schönaichsche Dichtungen kommen dabei gleich übel

weg. Die ganze Einkleidung ist Montesquieus Lettres

persanes Nr. 143 entnommen (vgl. Hamanns Projekt

einer nützlichen Einpropfung 2, 183. 347 und Littr.-

Brfe. 7(3). Aus den litterarischen Urteilen des Blattes

hebe ich nur das für die Entwicklung der Gersten-

Ijergschen Ansichten Wichtige heraus. Seit 1761 in

intimen Beziehungen zu Klopstock und seinem Kreise,

tritt er hier öffentlich als sein Lobredner und Nach-

ahmer auf. Das 8. Stück eröffnet eine Hymne, welche

sich im Auftreten der seligen Geister Hagedorns, Metas,

Kleists ganz an die Ode 'An die Freunde' anlehnt.

Daran knüpft Gerstenberg Bemerkungen über die hei-

lige Poesie, die sich mit Aeusserungen Lessings im

'Neuesten' 1751 und in den Litteraturbriefen nahe be-

rühren. Mit ihm wehrt er die unberufenen grossen und
kleinen Nachsänger ab und spricht von 'Vertraulich-

keiten', mit denen diese Herren vom Himmel i'eden.

Im Gegensatz zu Lessing, der KlojDstock Dunkelheit

vorgeworfen hatte, soll ein Gespräch im 20. Stücke

Klopstocks Grösse und Erhabenheit vor Augen fühi'en,

und zwar dem Publikum , nicht den 'Kennern' , die

darüber längst schon einig sind. Diese scharfe Scheidung

hat Klopstock selbst im 49. Stücke des Nordischen Auf-

sehers vollzogen. Gerstenberg erkennt in Klopstock

ein echtes Original in Sprache und Dichtung, das un-

nachahinbar bleibt. Dieses Urteil fällt er in demselben

Werke noch über einen zweiten Schriftsteller, der ihm

auch manche Hilfe bei seiner Klopstock-Kritik geleistet.

Im 6. Stücke heisst es : 'Euer gepriesener Lieblings-

autor, der Mann der sokratischen Denkwürdigkeiten, ist

nicht deswegen ein Original, dass Ihr seinen Geschmack

annehmen sollt. Ich liebe einen körnichten und geist-



reichen Ausdruck. Winckelniaim und sein dresdnerischer

Freund, der deutsche Cajdus [natürlich Chr. L. von
Hagedorn]. Klopstock, Zimmermann, Iselin , Moser in

Osnabrück sind auch in dieser Absicht sehr verehrungs-

würdige Namen : aber sollen sie denn deswegen nach-

geahmt werden? Nachgeahmt wollen sie nicht sein!'

Mit Hamann setzt er das wahre Wesen des Ori-

ginals in eine gewisse Dunkelheit, mit Hamann würdigt

er die grosse Bereicherung, welche die deutsche Sprache

durch Klopstock erfahren, er vergleicht ihn mit Luther,

und wie Hamann für sich, lehnt er den Vergleich

mit Jakob Böhme für Klopstock ab. Den Gegen-

satz zwischen französischem und deutschem National-

theater hat schon die Abhandlung von den Empfindungen
erkannt. Im Sinne Klopstocks (Nord. Aufseher 173

und 186) empfiehlt er den Messias mit Berufung auf

Caylus zu einer Folge von Gemälden, wie die Litteratur-

briefe (St. 40) bei Kleists Cissides und Faches gethan

hatten. Gerstenberg scheint sich des Hamannschen Ein-

flusses, der sich in manchen Wendungen und Construc-

tionen, im Gebrauch von Fremdwörtern und absicht-

lichem Dunkel kundgiebt, erwehren zu wollen, wenn er

dem 6. Stück eine satirische 'Vorrede in hamannischer

Schreibart' beigiebt , die ein kurzer Kommentar dem
Leser noch unverständlicher macht. Auch der be-

geisterte Verehrer des englischen Dramas kommt zu

Worte, Aus Wartons Essay on Pope entnimmt er das

Triumvirat echter Originale: Shakespeare, Milton und

Spenser. Klopstocks freie Rhythmen werden gelegentlich

mit Shakespeares Versen in Parallele gestellt. Den
7. Brief eröffnet ein Streit über die tugendhaften

Charaktere, der Gerstenberg bereits auf dem Mendels-

sohnschen, in den Schleswigschen Briefen (Neudr. 88,

13 ff.) festgehaltenen Standpunkt zeigt. Als Exempel
wird eine Scene aus Otways The orphan^) und nach

^) Weinhold (Boie S. 13) kennt nur die zweite Ausgabe
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einer kurzen Inhaltsangabe die Balkonscene aus Romeo
und Julie in Prosa wiedergegeben. Gerstenberg macht
darauf aufmerksam, dass Sprache und Empfindung der

zarten Jugend der Liebenden angepasst sei, 'bey der

die Einbildungskraft in ihrer schönsten Blüthe steht

und die von Recht oder Verstellung nie eine Idee ge-

habt haben'.

Wohlthuend beiührt im Hypochondristen der frische,

lebendige Ton, ein mitunter zwar forcirter Humor, und
Streben nach dem charakteristischen Ausdrucke. Drama-
tisches Talent macht sich in manchen Dialogscenen fühlbar.

Das Werk ist viel weniger schablonenhaft als die meisten

deutschen Wochenschriften. Diese Vorzüge täuschten die

Zeitgenossen über das Barocke und Unausgeglichene in

Komposition und Vortrag hinweg und verschafften dem
neuen Wochenschriftsteller freundliche Aufnahme. Die

Bibliothek der schönen Wissenschaften (II 1, 220) hat

nur einige Ausstellungen über die Vorrede in hamannischer

Schreibart, die Idyllen (von J. F. Schmidt) und die

Rousseauartige Liebeskorrespondenz zu machen. Geliert

nennt den Hypochondristen 'gut geschrieben' (Brief an

Pfeffel vom 4. April 1764 Archiv für Litteraturgesch.

12, 290). In Herders Fragmenten ist ihm ein Platz

von Anfang an zugedacht (Suphan 1, XXVI), den er

bei Ausführung in der dritten Sammlung erhält (Supli. 1.

390) : 'Eine der schönsten neuern Wochenschriften der

Hypochondrist hat uns wieder an den Einfall erinnert

:

wie eine Provinzialwochenschrift. die dies in hohem Ver-

stände wäre, ein ganz originales Werk seyn könnte, das

bloss mit den Sitten der Provinz untergieuge und das

Lieblingsbuch etlicher Zeitalter wäre.' Herder zeigt in

seinem allzu wohlwollenden Urteil , wie er den Ha-

mannschen Gedanken des Provinziellen darin durchzu-

fühlen verstand. Auch Herders briefliche Aeusserungen

des Hypochondristen. Damit erledigt sich sein Zweifel in

Betreff der Uebersetzung Buies.
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sind im Tone höchster Anerkennung gehalten. Er nennt

Sonnenfels 'Theresie und Eleonore' neben dem 'Jüng-

ling' und dem 'Hypochondristen' 'an Munterkeit der

Wendungen' als die dritte Wochenschrift Deutschlands

(März 1769 an Hamann s. Briefe Herders an Hamann
hg. von Otto Hoffmann S. 53). Die Nachahmung des

englischen Humors lässt ihm wohl die Liehesgeschichte

des Neffen und die Werbung des alten Jernstrup als

'allerliebst' erscheinen (an Caroline s. Aus Herders

Nachlass HI 1, 70 und 151). Für die Hymne Gersten-

bergs bewahrt Herder Zeit seines Lebens grosse Hoch-

achtung (Suphan 10, 232. 24, 57). Gelegentlich er-

wähnt die HäUische Bibliothek den Hypochondristen

(4, 14. 345. 16, 630). H. P. Sturz giebt ein 'Frag-

ment aus den Papieren eines verstorbenen Hypochon-

dristen' (Schriften 1778 1, 290 ff.). Freunde, wie

Oertling sprechen brieflich ihre Bewunderung, besonders

für die Hymne, die Gerstenberg ursprünglich unterdrücken

wollte, aus, während Gerstenberg selbst schon in dem
Briefe an Weisse mehrere seiner Stücke, besonders die

poetischen, als unfreiwillige Beiträge und Schularbeiten

kennzeichnet.

Die Shakespeare-Kritik erfuhr im nächsten Jahre

eine wichtige Bereicherung. 1763— 1766 wurden Lord

Henry Home-Kames Elements of criticism (1. engl. Ausg.

1760) in Job. Nie. Meinhardts vortrefflicher Ueber-

setzung in Deutschland eingeführt. (Ich benütze die nach

der 4. engl. Auflage revidierte Ausgabe von 1772.)

Home versucht zwischen der freien Auffassung Youngs

und dem strengen Kanon Popes einen Mittelweg einzu-

schlagen. Elr erkennt die Kritik als notwendig an,

aber nur diejenige, welche sich aus dem neuen Kunst-

werk die neue Regel schafft. Homer und Vergil gaben

keine bindenden Gesetze für das ganze menschliche

Geschlecht. Die blinde Ehrfurcht vor den Alten ist

schädlich. Folgt er hier Young , so gelingt es ihm

ebensowenig, wie den französischen Kunstrichtern, Epos



und Dvama zu scheiden ; er ergeht sich iu unfrucht-

baren Erörterungen über pathetisch und moralisch. Die
Dichtungen eines Ariost und Tasso werden als aus-

schweifend abgelehnt, Deutlichkeit bleibt die höchste

Schönheit, Massgebend wird Home da, wo er über das

griechische Theater spricht : er versucht eine historisch-

genetische Erklärung, welche die griechischen Einheiten
als Gesetze der Notwendigkeit, nicht der freien Wahl
erweisen soll. Für uns aber sind sie — hier wieder
der Youngsche Terminus — 'Fesseln', die höchstens zu
gekünstelten Schönheiten führen können. Auf Shake-
speares Dramen gestützt, fordert Home vom Dramatiker,

er müsse sich in die Leidenschaften und Charaktere

seiner Personen einleben, ihnen nicht als Zuschauer
gegenüberstehen: dadurch erreiche Shakespeare immer
den wahren Ausdruck, die volle Individualität der vor-

geführten Figuren. Er schaffe wie die Natur seine

Wei-ke. Noch eifriger als Pope sucht Home auch die

Schattenseiten zu entschuldigen: niedriger Witz durch-

ziehe auch die Schriften ernster Gottesgeiehrter der

Elisabethanischeu Zeit, die Dunkelheit im Ausdrucke und
Gedanken mache der Mangel jedes Voi'bilds begreif-

lich. Nur im Mechanischen des Theaters sei Shake-

speare tadelhaft, das mehr Werk der Eifahrung als

des Genies sei. Homes Schrift kennzeichnet eine bis

dahin noch ungeahnte historische Auffassung: die ersten

Keime des Herderschen Shakespeare - Aufsatzes ruhen
in ihr.

Eine 'Saat, von Shakespeare gesäet', lässt Gersten-

berg bereits in seiner 1765 in Kopenhagen erschie-

nenen Uebersetzung der 'Braut' von Beaumont und
Fletcher aufgehen, welche Weisse ebenso, wie früher

die 'Tändeleien', zum Drucke beförderte. An den wohl-

wollenden Gönner und Freund wendet sich auch die

vom Dezember 1764 datierte Vorrede. Der Ueber-

setzer, bloss mit G, unterzeichnet, bekennt seine Ab-
sicht, durch Bekanntmachung eines korrekten Werks



das deutsche Publikum, das durch die Menge der neuen

Erscheinungen ins Schwanken geraten ist, zu der Fähig-

keit heranbilden zu wollen, den grössten britischen

Dichter 'durch alle seine Trümmern^) und Ruinen' zu

bewundern. Er fordert Weisse heraus, ein deutscher

Brumoy zu werden, um das litterarische Chaos zu lichten

und den unentbehrlichen Masstab für das theatralische

Genie jeder Nation und jedes Zeitalters zu geben. Mit

den französischen Kunstrichtern setzt Gerstenberg die

Illusion als den grossen Grundsatz des Dramas fest,

aber die Illusion in Bezug auf den Zuschauer. Diese

einseitige, höchst bedenkliche Betrachtung, die im

20. Schleswigschen Briefe ihre Weiterbildung erhält,

mögen vielleicht Aeusserungen des von Gerstenberg be-

wunderten S. Johnson veranlasst haben , der im

125. Stücke des Rambler eine Definition des Dramas
'only by their effects upon the mind' gewünscht hatte.

Diese Illusion wird weder durch scenische Verände-

rungen, noch durch periodische Sprünge der Handlung,

auf deren Kontinuität Home Gewicht gelegt hatte, ver-

letzt, sondern nur dadurch, wenn der Dichter die Fort-

schreitung der Leidenschaften unterbricht und die

Empfindungen des Zuschauers ins Stocken geraten lässt.

Erfüllt er aber diese Bedingungen, 'was geht mich die

Geographie der Oerter, was geht mich die Chronologie

des Dichters an?' Flüchtig streift Gerstenberg im

Sinne der Hamburgischen Dramaturgie das Recht des

Dichters der Historie gegenüber. Gerstenberg zieht

hier bereits die Folgerung für Shakespeare, welche die

Schleswigschen Briefe weiter ausführen sollten. Mit

Home und Young findet er es 'lächerlich, wenn wir die

Beobachtung unserer Regeln von ihm fordern wollen',

der andere Aussichten hatte. Shakespeares Stücke sind

nicht Dramen im gewöhnlichen Sinne , sein Schauspiel

^) Spraehform, die von Bodmer und Herder getadelt

wird (Suphan 4, 302),



ist 'ein Bild des menschlichen Lebens', Noch fehlt

jeder Versuch einer historischen Begründung. Das alte

•Spectaculum vitae humanae' kehrt hier wieder , aber
in einem anderen Sinne. Der antiken Komödie , dem
Drama des 16. Jahrhunderts diente dieses Schlagwort
zur Rechtfertigung gewagter Scenen, Burlesken, Epi-
soden. Bei Gerstenberg wird es zur Definition einer

neuen Form des Dramas, die der griechischen und
römischen ebenbürtig gegenübersteht. Gerstenberg hat,

über die englische Kritik hinausgehend, mit dieser

Formel den ersten Grundstein zu einer neuen Dramaturgie
gelegt und die geniemässige Auffassung Shakespeares

vorbereitet.

Vorbereitet, aber nicht durchgeführt! Noch wagt
er sich nur zögernd vorwärts, noch schrecken ihn Kälte

und Widersinnigkeit in Shakespeares Gebilden zurück.

Er sieht in seinem Drama kein Ganzes, das einem

höheren Zwecke untergeordnet wäre, kein wahres Werk
der Natur. P"'ür Gerstenberg hatte J. E. Schlegel um-
sonst von der Unähnlichkeit der Nachahmung geredet.

Er wendet sich von Young, dessen Polemik gegen die

Kritik ihm 'zweydeutig' erscheint , zu Home , wenn er

die Kritik notwendig und nützlich findet. Gedanken der

Recension über den Philotas, der in einer Anmerkung
lobend erwähnt wird, kehren in der Rechtfertigung

der prosaischen Uebertragung des Dramas wieder; nur

die Maskeradenscene hat er in Hendekasyllaben, 'wie-

wohl ich sie für nichts weniger als für schön halte,'

wiedergegeben. Was Gerstenberg über Sprache und

Rhythmus vorbringt, hat ihm Klopstock, dessen Salomo

nur bedingte Anerkennung erfährt, gelehrt. Eine treue

Uebersetzung kann nicht versificiert sein, besonders ein

Uebersetzer des älteren britischen Theaters wird bei

manchen Original- Wendungen verzweifeln und froh

sein, wenn er nur den 'Humour seines Dichters unge-

zwungen in seine eigene Sprache überträgt. Diess sind'

— fährt Gerstenberg fort, noch wie in der Bibliothek



au der Möglichkeit eines deutschen Shakespeare fest-

haltend — 'die schweren Fesseln, worunter der ver-

deutschte Shakespeare seufzt, und so lange man ihm

diese nicht abnimmt, wird er uns niemals erträglich

werden'. Die Vorschläge zu einer Bühnenbearheitung

der 'Braut' bewegen sich im Fahrwasser der Franzosen,

speciell der comedie carmoyante. Unfiätereien und
grobe Scherze, die sich im Original mit den Sitten der

Zeit entschuldigen lassen , haben unliedingt wegzu-

bleiben : 'Hätte ich nicht geglaubt, dass es meine Gvänzen

überschreiten hiesse, so hätte ich sie sogleich wegge-

lassen,' Fast an den 17. Litteraturbrief anklingend,

fragt Gerstenberg zum Schlüsse: 'Wenn wir auf diese

Art das brittische Drama zu nutzen suchten, würden
wir nicht viele unserer bisherigen deutschen Originale

entbehren können?' Die Rechte des Originals erscheinen

noch stark verkümmert, wie Sturz in seiner Vorrede

zur 'Julie' sucht auch er zwischen französischen und
deutschen Dramen einen Mittelweg. Der Uebersetzung

des Stückes , für die hier nur auf die metrische und
gereimte Uebertragung der Lieder und Gesänge auf-

merksam zu machen ist, folgen einige englischen Schrift-

stellern wie Seward, Whalley, Langbaine, Theobald ent-

nommene biographische und kritische Abhandlungen über

Beaumont und Fletcher , Ben Jonson und Shakespeare.

In Anmerkungen äussert Gerstenberg seine eigenen

Ansichten. So polemisiert er gegen Seward, der Beau-

mont und Fletcher neben Shakespeare zu stellen sucht.

Nur Leser von wenig Geschmack können diese Tiraden,

dieses aufbrausende Feuer neben Shakespeares wahrem
Pathos nennen. Er giebt eine Charakteristik Shake-

speares, die weit enthusiastischer lautet, als die kritischen

Bemerkungen der Vorrede : 'Shakespeai-es Talente sitzen

tiefer. Seine Beobachtung der feinsten unmerklichsten

Nuancen in dem menschlichen Herzen, wie in der Natur

überhaupt, die Mannigfaltigkeit und Fruchtbarkeit seiner

Ideen, die immer neu, immer angemessen, immer frap-



p a n t sind . seine Schöpfungskraft , die edle Erhebung
seines Geistes , die ausserordentliche Richtigkeit der
Zeichnung seiner Conturen, die Lebhaftigkeit und mit
Würde verbundne Simplicität seines Ausdrucks, die, so

oft er sich selbst gleich ist, unmittelbar aufs Herz
trifft, wären vielleicht wichtigere Gegenstände der Yer-
gleichung gewesen. Was der Verfasser aus seinen beiden
Dichtern anführt, sind nur poetische Züge^ die sich von
andern ähnlichen bloss durch den Grad ihrer Stärke
unterscheiden: ob sie nachgeahmt, neu oder eigentüm-

lich sind, kömmt dabey in keine Beachtung; Shake-
speares Schönheiten hingegen sind von einer ander-u Seite

bewundernswürdig, sie sind ihm eigen; gemeine Augen
hätten sie nicht finden, gemeine Genies sie nicht in

ihrer Originalgestalt zurückgeben können. Man
braucht nicht zu fragen, von wem das Gemälde ist; es

muss entweder unmittelbar aus der Hand der Xatur oder

von Shakespearn kommen ; kein andrer Dichter hätte

sich ein Recht darauf anmassen können.' Aus Home
nimmt Gersteuberg den vom französischen Begriff ab-

weichenden Terminus des 'Sentiment'. In dessen Sinne

als dem treusten Ausdruck der Denkungsart jedes

Charakters, ist es Shakespeare vorzüglich eigentümlich.

Sein Geist ist in seinen starken und schöpferischen Zügen

überall erkennbar. Nur selten — hier folgen wieder

Einschränkungen — fällt Shakespeare in übertriebenen

Bilderstil, in Geschraubtheit des Ausdrucks. Aber Mangel
an Beurteilungskraft, den Whalley Shakespeare vorge-

worfen, vermag der Uebersetzer nicht darin zu sehen,

dass 'Jemand gewisse Regeln nicht kennt, oder nicht

kennen will, oder sie dem Geschmacke seiner Zeit aus

Absichten unterordnet'. Neuere und alte Komödie sind

ihm, wie Home, verschiedene Gattungen. Wie dem
Lobe eines Beaumonts und Fletchers, stellt er auch

dem Anwalte Ben Jonsons Shakespeare entgegen. Ganz

flüchtig tauchen die aristotelischen und horazischen Grund-

sätze des Dramas auf. An zwei englischen Schriftstellern

Litteraturdenkuuile fle= IS. nnJ 19. Jalirli. 30. C



vollzieht Gerstenberg eine 'Rettung'. Der von Pope ge-

schmähte Herausgeber Shakespeares Theobald wird mit

Hinweis auf Warton verteidigt , und sein Leben Shake-

speares durch Mitteilungen aus Zach. Grey und Rowe er-

gänzt und berichtigt. Warton lenkt mit seinem Essay on

the Fairy-Queen Gerstenbergs Aufmerksamkeit auf Spen-

ser: 'Niemand verdiente dem deutschen Leser bekannter

zu werden , als dieser bewundernswürdige Dichter ; es

ist aber fast unmöglich , ihn zu übersetzen , da er so viel

Eigenthümliches hat.' Das 'fast unmöglich' soll sich in

den Schleswigschen Briefen in ein 'unmöglich' für alle

Originalpoeten verwandeln. Die 'Braut' Geistenbergs

ist nicht nur eine der bedeutendsten Leistungen der da-

maligen Uebersetzungslitteratur, sie zeigt ihn auch auf

der Höhe der kritischen Bildung und als den berufenen

Vermittler englischer Dichtung und Kunstanschauung.

Die Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften ergeht

sich (I 1, 111) in allgemein lobenden Sätzen. Die

Allgemeine Deutsche Bibliothek (V 1, 294), welche den

Autor erkennt, bezweifelt, dass derartige Dramen besser

als Shakespearische wirken könnten. Die Hällische

Bibliothek (V 20, 526) erwähnt mit einem später an-

zuführenden tadelnden Beisatze den Abdruck, welchen

C. H. Schmids Anthologie im 4. Teile von der Mas-

kerade und einigen andern aus dem Englischen über-

setzten Gedichten brachte. Knebels Jugendfreund J. W.
Rose schreibt am 13. Februar 1767: 'Wie hat Ihnen

die Erscheinung gefallen, dass der angenehmste Tändler,

der zugleich der liebenswürdigste Hypochondrist war,

sieh als einer unserer besten Kritiker und Kenner im

dramatischen Fache gezeigt hat? Oder haben Sie desseia

schöne Uebersetzuug von Fletcher und Beaumont, die

mit dem göttlichen Stücke der Braut anfängt, und die

schöne Vorrede an Herrn Weisse noch nicht gelesen?

Lassen Sie es bald Ihre Lektüre sein und danken Sie

mir ein empfindliches Vergnügen.' (H. Düntzer , Zur

deutschen Litteratur und Geschichte. Ungedruckte Briefe
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aus Knebels Nachlass 1, 5). Einen Bogen der Braut
als 'Makulatur' sendet Gerstenberg an Lessing (Hempel
XX 2, 239). Das Lied der Aspasia (Braut S. 53)
hält Herder , dem es Caroline ohne Angabe der Quelle

gesandt haben muss, für Shakespearisch: 'Woher haben
Sie das allerliebste Gerstenberg-Shakespearische Toten-

liedchen : legt, Mädchen, mir von Eichenlaub etc. Istsganz'?

Haben Sie mehr dergleichen?' (Lebensbild HI 1, 308.)

Nachdem Gerstenberg 1765 seiner engeren Hei-

mat ein schönwissejischaftliches Journal in dänischer

Sprache geschenkt hatte, gieng er an die Heraus-

gabe der 'Briefe über Merkwürdigkeiten der Litte-

ratur' ^). Die beiden ersten Sammlungen erschienen

1766, die dritte 1767 in Schleswig bei Hansen. Das
vierte Heft rauss für sich allein betrachtet werden. In

der Einleitung zu diesem Nachzügler nennt Gerstenberg die

Mitarbeiter der früheren Sammlungen (Neudr. 293, n fi'.),

unter denen man, getäuscht durch die Fiktion einer

ausgebreiteten Korrespondenz, auch Sturz, Klopstock,

Resewitz u. a. vermutete. Ausser Gerstenberg sind nur

drei Männer an dem Unternehmen beteiligt. Der eine

ist der bereits genannte Kleen, der als Uebersetzer

von Tullins Maitag nicht nur hier (Neudr. 175, 5), son-

dern auch in Duschens Briefen zur Bildung des Ge-

schmackes (3, 101) Lobsprüche empfängt. Etatsrat

Christian Fleischer (geb. 1713, gest. 1768 zu Kopen-

hagen) publizierte als Naturforscher einen Nachtrag zu

Brünnichs Ornithologia, und machte sich um die Pflege

der deutschen Litteratur in Dänemark durch eine Ueber-

^) Schon Hettner (III 1, 102 ö'.) hat sie berücksichtigt.

Eingehend hat über sie gehandelt Max Koch . zunächst in

seiner Dissertation: Die Schleswigschen Litteraturbriefe.

München 1878. dann in Helferich Peter Sturz, München 1879

S. 76—136. Auf seine Arbeit sei hier ein für allemal ver-

wiesen. Sehr schwach ist das Sondershausener Programm
von Paul Döring: Der nordische Dichterkreis und die schles-

wigschen Litteraturbriefe 1880. Besonders zu vergleichen

ist Haym, Herder 1, 431 f.



Setzung von Weisses Richard III. (besprochen in der

Hamburger Neuen Zeitung 17G8 Nr. 48) und eine in

seinem Nachlasse vorgefundene üebersetzuug von Lessings

Fabeln verdient. Auch an dem dänischen Journale

Gerstenbergs ist er durch manchen noch später zu

nennnenden Beitrag beteiligt (s. Dansk-norsk Litteratur-

Lexicon 1, 169 f). Grössere Bedeutung hat Gottfried

Benedict Funk hauptsächlich durch seine pädagogische

Wirksamkeit erlangt. Biographische Nachrichten finden

sich in seinen Schriften, die 1820 von seinen Schülern

herausgegeben wurden (vgl.Weinhold, Boie S.34. Muncker,

Klopstock S. 290. Holstein in den Jahrbüchern für

Philologie und Pädagogik 118, 479 fif. Briefe von und

an ihn sind in die Schriften aufgenommen; ein Brief

an Gleim im Litterar. Conversationsblatt 1822 1, 350).

Er ist 1734 zu Hartenstein bei Schönburg geboren,

studierte in Freiberg und Leipzig und kam 1756 als

Lehrer der Cramerschen Kinder nach Kopenhagen, das

er 1769 mit Magdeburg vertauschte, wo er 1818 als

Schulrektor starb. Durch seine Verbindung mit Gramer

erklärt sich sein Anteil am Nordischen Aufseher, der

ihm Beiträge über Musik und ihr Yei'hältnis zur Poesie,

über Freigeisterei und Religion zu danken hat. Sonst

hat er nur Schul- und Erbauungsreden, sowie einige

Gedichte hinterlassen. Welche Rolle jeder dieser Männer
in den Schleswigschen Briefen spielte , ist eine unge-

mein schwierige Frage, da ihre anderweitige litterarische

Thätigkeit zu geringfügig ist, um aus Analogien des

Stils und Inhalts sichere Schlüsse ziehen zu können.

Gerstenberg selbst hat leider sein Versprechen (Neudr. 293,

25) nicht gehalten. Redlich scheint in der Lage gewesen

zu sein, .aus Gerstenbergs Papieren Aufschluss zu geben

;

mir sind in den wenigen Bruchstücken, die mir noch

zugänglich waren, nur einige Beiträge Gerstenbergs ur-

kundlich nachweisbar geworden. Ich sehe mich also

auf Vermutungen und stilistische Beobachtungen ange-

wiesen. Zu diesem Zwecke muss ich auch die Ham-
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burger Neue Zeitung öfters heranziehen , für die Ger-

stenberg als Recensent, hauptsächlich während der Jahre

1768 bis 1770 thätig war, durch Klopstock und Les-

sing in Beziehung zum Herausgeber, Legationsrat Leisching

gesetzt. Leider ist mir nur der Jahi'gang 1767, in

welchem vielleicht schon zwei Recensionen auf Ger-

stenbergs Rechnung zu setzen wären, und der Jahr-

gang 1768 zugänglich geworden, während ich für die

zwei weiteren Jahre auf wenige handschriftliche Kon-

zepte angewiesen bin. Dass ich hier nur die mit den

Schleswigschen Briefen zusammenhängenden Artikel be-

rücksichtige, braucht kaum erwähnt zu werden.

Die ersten drei Sammlungen umfassen 25 Nummern.

Die nachfolgenden Betrachtungen werden ergeben, dass

wir berechtigt sind, den weitaus grössten Teil für Ger-

stenbergs Arbeit zu halten, wenn wir neben den durch

Aufnahme in die Schriften verbürgten Briefen 14—18

oder neben dem zum Teil handschriftlich vorhandenen

20. Brief uns seinen früheren Hinweis auf Spenser, seine

Bestrebungen für die Nordische und Skaldische Poesie,

seine Hinneigung zu Hamann, seine Kenntnis des eng-

lischen Dramas ins Gedächtnis rufen. Im Nachlasse

finden sich Uebersetzungsversuche aus dem Spanischen,

der Don Quixote Avar ihm schon in seiner Jugend durch

die englischen Wochenschriften nahe gerückt worden.

Eine Betrachtung über die Litteraturbriefe lag schon

im Programme der Schrift, der 12. Brief zeichnet sich

auch noch durch die allen Gerstenbergschen Beiträgen

eigentümliche hamannische Schreibart aus. Schwerer wird

die Entscheidung beim 19. und 25. Briefe, den Nach-

richten aus der dänischen Gelehrtenwelt, die, wie mr
später sehen werden, zwischen Gerstenberg und Funke

schwanken lassen. Für den letzteren ist durch Auf-

nahme in seine Schriften der siebente Brief über Gott-

sched bezeugt. Derselbe ist aus Freyberg datiert, dem

Jugendaufenthalte des Autors. Dieselbe Ortsbezeich-

nung trägt aber der er.ste Brief über Abbt, der sich
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auch stofflich und sprachlich an den beglaubigten

anschliesst. Fleischer hat jedenfalls den 10., viel-

leicht auch den im Neudruck nicht wiederaufgenomme-
nen 6. Brief geliefert. Kleen scheint der Uebersetzer der

Neuen Edda zu sein, mit ihm gemeinsam hat Gersten-

berg vielleicht den Aufsatz über Geschichte verfasst, dessen

Eingang und Schluss stark an Gerstenbergische Ideen

und Pbi'asen anklingt, während die genaue Erörterung

der staatlichen Verhältnisse Karthagos den sonstigen

Bestrebungen des Hauptverfassers ferne liegt. Unum-
stössliche Resultate werden, wenn sich nicht neue Quellen

erschliessen, schwer zu erzielen sein.

Schon die äusserliche Ausstattung der Briefe weist

auf die zwei stärksten Anregungen hin : Titel, Druck,

Form lehnt sich an das Muster der Litteraturbriefe an.

der von Herder mit Recht als 'scheuslich' (Lebensbild

I 2, 196) bezeichnete Sokrateskopf des Titelblattes

deutet auf Hamann. Mit den Litteraturbriefen teilen

sie zunächst die Idee der Korrespondenz. Aber wäh-
rend dort ein bestimmter Kreis aus Berlin an einen ver-

wundeten Offizier schreibt, korrespondiei'en hier Leute

aus Freyberg, Kopenhagen, London, Madrid, zum Teil

unter einander, zum Teil richten sie, die Fiktion ihres

Musters barock kopierend, ihre Nachrichten an einen in

Marocco befindlichen Freund. Für die Wahl des Ortes

war vielleicht die library of Fez, die im 141. Stücke

des Guardian erscheint, bestimmend. Auch Sturz er-

hält in seinen Menächmen ein Manuskript aus Marocco.

Diese Erweiterung des Plans sollte dem Werke den

Anschein grösserer Mannigfaltigkeit geben , und zu-

gleich die Besprechung der englischen, dänischen und
spanischen Litteratur motivieren; aber die Folge war
ein Verlust der Einheitlichkeit und des festen Gesichts-

punktes, welchen die Litteraturbriefe im Auge hatten.

Besonders verunglückt sind die Antwortsbriefe oder die

Zusätze der Sammler, die entweder gar nichts sagen,

oder das Ausgesprochene revociei'en. Zwischen der Ber-
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liner und Schleswiger Sammlung besteht ein ähnlicher

Unterschied, wie zwischen der im Goetheschen und
Richardsonschen Romane angewandten Brieftechnik. Die
Tendenz gegen Uebersetzer und Nachahmer, die Wür-
digung des englischen Dramas und des englischen Hu-
mors, die Entwickelung der Sprache, die Berechtigung

der dichterischen Formen sind einige von den gemein-
samen Angriffspunkten, welche bald monologisch, bald

in Gesprächsform, in der auch der gedachte Gegner zu

Worte kommt, bald mit Ernst, bald mit Ironie in bei-

den Unternehmungen behandelt werden. Hamanns Ein-

fluss macht sich hauptsächlich auf den Stil geltend,

aber auch in der ganzen Auffassung des Genies, das

sich herablassen soll, Regeln zu erschüttern, und des

Geschmacks, der nicht einheitlich im Sinne der Litte-

raturbriefe ist. Die Betrachtung über den Genius der

Sprache, die Polemik gegen die Verehrung der Alten,

den Spott über die 'dramatische Monadenlehre', hörte

Gerstenberg in den Reden des nordischen Magus noch

vernehmlicher, als bei seinen englischen Kunstrichtern.

Die Vorrede, jedenfalls Gerstenbergs Werk, gibt

wie die der Litteraturbriefe, ein kurzes Programm,

welches die Erweiterung über die gewöhnliche Kunst-

lehre sofort ankündigt. Zwar heisst der Geschmack,

wie bei Batteux, Pope u. a. ein einziger, aber diese Ein-

heit wird, wie bei der Theorie des Epos im vierten

Briefe, in der Mannigfaltigkeit gesucht, Erkenntnis der

Schönheit auch in nicht klassischen Schriften gefor-

dert. Die Neuern neben, ja oft auch gegen die

Alten zu stellen, ist die Tendenz der Briefe, über welche

bereits die ersten Worte keinen Zweifel lassen. Und
wenn später Winckelmann Einseitigkeit vorgeworfen wird,

zielen bereits hier Schlagworte , wie 'Grazie' (3 , i o)

und 'das höhere Ideal' (3, 12) auf ihn hin (vgl. Werke

5, 255 u. a.). In demselben Jahre, in dem die Briefe

erschienen, fordert auch die Neue Bibliothek der schönen

Wissenschaften (I 2, 210) bei Gelegenheit einiger Mit-
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schen Einsicht, das auch dieser neuen Erscheinung ge-

recht werden könne, und nennt es albern, Geschmack

und Genie auf bestimmte Nationen einzuschränken. So

soll auch hier die deutsche Litteratur nicht allein in

Betracht kommen. Dieses Versprechen haben die Her-

ausgeber erfüllt. In erster Reihe steht englische Litte-

ratur: Briefe 2, 4, 5, 8, 14—18 und 24 handeln ganz

oder teilweise von ihr. Die altnordische Litteratur wird

im 8., 11. und 22, die neuere dänische im 19. und

25., die italienische im 2. und 4., die spanische im

22., 23. und 24. Briefe herangezogen. Der deutschen

Sprache und Litteratur sowie allgemeineren Fragen der

Aesthetik sind der 1., 3., 7., 9., 12., 13. und 20. Brief

gewidmet. Den Mittelpunkt bildet Shakespeare , aus

ihm werden die Begriffe von Genie und Dichtkunst ab-

geleitet, die dann für andere Originale verwertet wer-

den. So werden uns zunächst die Briefe 14. bis 18

(Neudr. 109, e— 166, 32), als deren Verfasser Gersten-

berg erwiesen ist, beschäftigen.

In den Jahren 1762 bis 1766 erschienen in Zürich

'Shakespeares theatralische Werke aus dem Englischen

übersezt von Herrn Wieland' in acht Bänden , die 2JL

Dramen enthalten. Verhandlungen über die Heraus-

gabe mit der Gessnerischen Verlagsbuchhandlung sind

in der Sammlung von Wielands Briefen (mir ist nur

die Wiener Ausgabe von 1816 zugänglich) und im

Archiv für Litteraturgeschichte (7, 491 fF. 11, 525 ff.)

mitgeteilt. Schon gegen Ende der fünfziger Jahre hat

sich Wieland mit Shakespeare eingehender beschäftigt.

Er schreibt an Zimmermann 1758: 'Ich liebe ihn mit

allen seinen Fehlern. Er ist fast einzig darin, die Men-

schen, die Sitten, die Leidenschaften nach der Natur

zu mahlen,' Die Uebersetzung selbst kostet ihm, wie

er (30. September 1762) dem Verleger gegenüber be-

kennt, grosse Mühe und Zeit , aber er hofft einen be-

deutenden buchhändlerischen Erfolg, "da schwerlich in der



Welt jemals ein amüsanteres Buch existirt hat, und
dieses nach Geschmacke beynahe allei' Leute seyn wird.'

Leichtsinniger spricht sich Wieland im Verlaufe seiner

Arbeit aus (25. Juli 1764): 'Der Shakespeare ist eine

Art von Arbeit, die ich mitten unter allen Arten an-

derer Geschäfte und Zerstreuungen fortsetzen kann, ein

guter Teil der Arbeit ist fast mechanisch.' Am 8. Mai

1766 sendet er den Rest seiner Arbeit und gibt einen

Rückblick : 'Ich habe dabey geleistet, was (zumal in den

L'mständen, in denen ich war und noch bin und so lange

ich lebe, bleiben werde, ohne Freunde, ohne einen Ratgeber,

ohne einen Aristarch) möglich war. Ich schaudere selbst,

wenn ich zurücksehe und daran denke, dass ich den

Shakespeare zu übersetzen gewagt habe. Wenige werden

sich die Mühe, die Anstrengung, die oft zur Verzweif-

lung und manchem Fluch treibende Schwierigkeiten

dieser Arbeit vorstellen. Ich sehe die ünvollkommen-

heit dessen, was ich gethau habe, aber ich weiss, dass

Richter von ebenso viel Billigkeit als Einsicht mit mir

zufrieden sind.' Was die Briefe gelegentlich andeuten,

lässt die Uebersetzung selbst erkennen: Ueberdruss an

der weit ausschauenden Arbeit, der sich hauptsächlich

in der immer zunehmenden Flüchtigkeit und Ungenauig-

keit äussert. Ueberhaupt fehlt das von Young gefor-

derte innere Verhältnis von Autor und Uebersetzer, und

ein durchgeführtes Prinzip. Bald werden Verse durch

Verse, Reime durch Reime gegeben, meist aber werden

sie in Prosa übertragen, oder gar gestrichen; bald ver-

sucht Wieland Wortspiele annähernd zu verdeutschen,

bald werden sie weggelassen, und mit ihnen fallen oft

ganze Scenen; einmal bringt Wieland die 'seltsamen'

Einfälle wörtlich , wenn er sie auch selbst nicht ver-

standen , damit der Leser 'deutschen Unsinn für eng-

lischen Unsinn' erhalte, ein anderes Mal bittet er ihn,

den Uebersetzer von der Last der 'übelpassenden Meta-

phern', den 'schafsmässigen Wortspielen', die -im Munde

eines Tertianers unerträglich wären', und wie die Ehren-



titel alle lauten , zu dispensieren. Aber nicht so sehr

die Uebersetzung selbst, die oft stark ins Breite geht

und eine Menge undeutscher Wendungen aufweist, spricht

Wieland in den Augen der Shakespeare-Verehrer das

Urteil, es sind hauptsächlich die Anmerkungen, gegen

die entrüstete Proteste laut wurden. Sie geben sich oft

als kritisch, ohne über Pope, Warburton und Voltaire

hinauszugehen, meist aber wollen sie in überlegen

witzelnder Weise Shakespeares Fehler und Geschmack-

losigkeiten ins rechte Licht stellen. Shakespeare wird

für seinen 'Ostadeschen Geschmack' mit dem Publikum

des sechzehnten Jahrhunderts, mit seinem Verlangen,

'die Grundsuppe zu König Jacobs Zeiten' oder 'die

trübsten Hefen der pöbelhaftesten Canaille' lachen zu

machen und 'vom Paradiese' beklatscht zu werden, ent-

schuldigt. Die meisten komischen Scenen heissen 'kühle

und unfläthige Zoten', 'abgeschmackt', 'tollhäuslerisch',

'nonsensicalisches Geschwätz', und dem verfeinerten

Geiste der Wielandschen Zeit müssen die meisten Wort-
spiele von Benedict und Beatrice , Reden der Amme
und des Pater , die dem 'Wiener Hanswurst' schicken

würden, Spässe des Dromio u. a. zum Opfer fallen. Sir

Tobias und seine Genossen gehören 'in die unterste

Tiefe des niedrig-Comischen; ein paar müssige, lieder-

liche, rauschigte Schlingel, deren platte Scherze, Wort-

spiele und tolle Einfälle nirgends als auf einem eng-

lischen Theater und auch da nur die Freunde des Ostadi-

schen Geschmacks und den Pöbel belustigen können',

ihre Zwischenscenen sind auf wenige Worte reduziert.

Die Totengräber im Hamlet treten nur auf, um einen

Begriff von dieser 'berüchtigten Scene' zu geben. Am
schlimmsten aber ergeht es Falstaff und dem Prinzen

Heinz. Ihre Unterredungen sind im 'Fuhrmännischen

Geschmack', nicht einen gesunden Gedanken oder guten

Einfall verliere man durch die gestrichenen Stellen

:

'Man muss ein Engländer seyn, diese Scene von Eng-

ländern spielen sehen , und eine gute Portion Punsch



dazu im Kopf haben, um den Geschmack daran zu fin-

den, den Shakespeares Landsleute grösstenteils noch

heutigen Tages an diesen Gemählden des untersten

Grades von pöbelhafter Ausgelassenheit des Humors und
der Sitten finden sollen.' Das Volk sollte wohl seine

sechs Pfennige nicht umsonst gezahlt haben, und sich

für die ausgestandene Langeweile an diesem Humor,
der 'grösstenteils in sehr pöbelhaften Schwänken, Zoten,

Wortspielen und einer ekelhaften Art von falschem

und schmuzigen Wiz besteht', schadlos halten. Gross-

mütig gesteht Wieland einigen Wendungen 'eine Art

von Wiz und Humor' zu , und findet in Scenen mit

Dortchen den Genius des Autors 'in gewisser Maasse

so gross dai'inn, als in den schönsten Scenen des Hamlet

oder des Kaufifmanns von Venedig; aber die ekelhafte

Unsittlichkeit derselben verbietet uns sie zu übersezen

und würde auf jedem anderen Theater als dem zu Lon-

don, auch die öffentliche Aufführung verbieten'. Alle

diese und ähnliche Scenen heissen 'unübersezlich' oder

'fast unübersezlich'. Der unhistorische Charakter des

Shakespeareschen Dramas wird gerne, besonders in den

Römerstücken , konstatiert : der Alcibiades im Timon

gleiche dem des Plutarch 'wie ein Affe dem Menschen',

und es könne nicht Wunder nehmen, dass die Personen

ihre heidnische Pieligion gelegentlich vergessen , nach-

dem der Verfasser das ganze Stück durch vergessen,

dass sie Athenienser seien. Selbstverständlich werden

Shakespeare auch seine geographischen Irrtümer auf-

gemutzt. Ebenso tadelhaft ist Shakespeares Anlage der

Fabel, Entwickelung und Verwickelung; darin hat er

'schwerlich jemanden unter sich'. Am fehlerhaftesten

erscheint ihm in dieser Beziehung der Hamlet, obwohl

die Engländer gerade dieses Stück besonders bevor-

zugen. Wieland macht einen ziemlich unklaren Ver-

such, diese Vorliebe aus dem Nationalcharakter zu er-

klären : 'Der Humor des Hamlet (denn was ihn in dem

stanzen Lauf des Stücks beherrscht, ist viel weniger
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Leidenschaft als Laune), diese kalte, raisonnirende, oder

richtiger zu reden, phantasirende Melancholie . . . Alles

dieses sind Züge, worinn Engländer ihr eigenes Bild zu

sehr erkennen, um nicht weit stärker davon interessirt

zu werden, als durch die idealischen Charakters und
die stark soutenirten Leidenschaften der Helden des

Corneille. Shakespeares Helden, zumal seine Lieblings-

helden, sind Humoristen, und vermutlich ist dieses

eine Hauptursache, warum ungeachtet Sprache, Sitten

und Geschmack sich seit seiner Zeit so sehr verändert

haben, dieser Autor doch für seine Landsleute immer
neu bleibt, und etwas weit anzüglicheres für sie hat,

als alle die neueren, welche nach französischen Modellen

gearbeitet haben,' So sehr Wieland Voltaires Ansichten

beistimmt, meint er doch in Romeo und Juliette, es sei

nichts leichter, als einen Autor durch Uebersetzung

lächerlich zu machen, wie er gethan habe. Man möge
dem alten Manne diese kindische Kurzweil lassen und
sich gar nicht darüber ereifern. Wieland verspricht im

Hamlet auf Voltaire zurückzukommen, es ist jedoch

nicht geschehen. Den grössten Kummer macht Wieland

Shakespeares Vers und Reim. Was er nicht versteht,

wird dem metrischen Zwange, dieser für Shakespeare

unerträglichen Fessel, untergeschoben, ja Wieland sagt

sogar, es gebe keinen Unsinn, keine Unanständigkeit,

die sich Shakespeare nicht erlaube, um sich nicht lange

auf einen Reim besinnen zu müssen. Das soll wohl sein

eigenwilliges Verfahren rechtfertigen. Wieland selbst

weiss aber ganz gut, wie sehr der Dichter unter der

Prosa leide , die Lieder des Narren im Lear , sagt er

ganz richtig, verlieren mit dem Reime alles, wie auch

die Feenscenen im St. Johannis-Nachttraum das Tän-

delnde und Feenmässige einbüssen, 'was alle ihre An-

mut ausmacht'. Während ihm im Hamlet das Valentinlied

gut gelingt, macht er im Sturm gar keinen Versuch,

der rhythmischen Formen Herr zu werden. Im Mac-
beth bemüht er sich zunächst, die Hexenscenen in Rei-



naen zu übertragen. Doch schon bei den ersten Worten
gesteht er, dass trotz der Mühe, die auf diese aben-

teuerUche Scene 'verschwendet' worden , 'das Unförm-

liche ,
Wilde und Hexenmässige des Originals' nicht

völlig zu erreichen war. 'Denn wer wolte den Aus-

druck und Schwung dieser Yerse deutsch machen kön-

nen?' Und den Hekate-Scenen im 4. Aufzuge gegen-

über verzweifelt er an der Möglichkeit, sie in irgend

einer Sprache ausdrücken zu können . 'wenn sie nicht

mit dem Metro und dem Reim alle ihre grässliche An-

muth verlÖhren.' Wielands Verfahren ist in Kürzung

und Erweiterung ein durchaus eigenmächtiges und in-

konsequentes, er ist weder in Auffassung noch in Wie-

dergabe Shakespeare gerecht geworden. In ganz anderer

Beleuchtung erscheint sein Verdienst historisch betrach-

tet: da bleibt er der erste, der sich wirklich an eine

schwierige Aufgabe gewagt, ohne dass ihm nennens-

werte Vorarbeiten zur Seite gestanden wären. Sein

Versuch ist immerhin eine höchst anerkennenswerte

Leistung. Diese geschichtliche Würdigung jedoch bringt

ihm Gersteuberg nicht entgegen: er kennt wie Young

und Hamann nur ein Original, das in seinem vollen

Wesen auch in der Uebersetzung erhalten werden muss

;

ist sie das nicht im stände, dann folgt nicht etwa dar-

aus, dass der Uebersetzer dem Unternehmen nicht ge-

wachsen war, sondern dass es ebenso wie sprachliche

Idiotismen auch, mit Hamann zu reden, dichterische

Idioten gebe, die sich eine Nation von der andern

nicht rauben lasse. Wielands Selbstlob, das er sich im

Lear spendet, er habe einen Dichter, den man beinahe für

unübersetzlich gehalten, den Deutschen geschenkt, muss

Gerstenberg bei Betrachtung der nur halb und unvoll-

kommen erfüllten Aufgabe empören. Zudem sieht er

einen Mann sich an eine Arbeit wagen, zu der er in-

nerHch nicht berufen war, dem es an Verständnis so-

wohl für den Dramatiker als den Lyriker Shakespeare

fehlte, und der, wie die vielen deutschen Schriftsteller,
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mit denen es die Litteiaturbiiefe aufzuuehnieii hatten,

aus Buchhäudleispekulation zu einem guten Geschäfte

gegriffen. Gersteubergs Ki'itik ist eine Schutzschrift für

das Original, und in diesem Sinne ebenso tendenziös,

ebenso unbedingt aburteilend, wie Lessings Hambur-

gische Dramaturgie gegen die französische Tragödie.

Gerstenberg ist nicht der erste und einzige, der sich

auf diesen Standpunkt stellt: Patzke bittet in den Nach-

richten zur Litteratur, der Beilage der Magdeburger

Zeitung, die Leser, Shakespeare nicht ganz nach dieser

Uebei'setzung zu beurteilen (Kavverau, Aus Magdeburgs

Vergangenheit S, 11); die Bibliothek der schönen "Wis-

senschaften bespricht 1763 den ersten Band sehr aus-

führlich (IX 1, 257 ff.). Shakespeare, heisst es, ist der

Vertraute der Natur selbst. Die Kunstrichter werden

sich über seinen Nai'ren im Lear u, dgl. lustig machen,

aber, wie der Spectator schon sagte, wer wird nicht

lieber eines seiner Schauspiele als zehn regelmässige

Tragödien lesen ? Vor Gerstenberg wirft der Recensent

die Fi'age auf, ob Shakespeare nicht lieber niemals

übersetzt werden sollte , weil alle die elenden Nach-

ahmer nur die Fehler Shakespeares kopieren werden.

In der Art, wie Brumoy mit den Griechen verfahren,

soll ein Deutscher genaue Auszüge von Scene zu Scene

geben, *um die Oekonomie des Stückes und die Situa-

tionen , die Shakespeare oft glücklich herbeyzuführen

weiss, nicht zu verliehren.' Wielands Uebersetzung sei

oft unverständlich, sie leide einerseits durch Treue, an-

dererseits durch Ungenauigkeit. Aehnlich äussert sich

die Allgemeine Deutsche Bibliothek 1765 (I 1, 300) beim

4. und 5. Band der Uebersetzung: 'Von Rechtswegen

sollte man einen Mann wie Shakespeare gar nicht über-

setzen. Ohne Kenntniss der englischen Sprache, der eng-

lischen Sitten, des englischen Humors kann man an dem

grössten Theil seiner Werke wenig Geschmack finden;

wer also das obige versteht , wird diesen trefflichen

Schi'iftsteller englisch lesen, und wer es nicht versteht,



sollte ihn billig gar nicht lesen. Die gegenwärtige Ueber-
setzung wird gewiss zu vielen schaalen Urtheilen über

Shakespeare und zu noch schaalern Nachahmungen Gele-

genheit geben. Wir können übrigens nicht verheeleii,

dass es uns an vielen Stellen scheint, als wenn Herr W.
seineu Autor nicht genug studirt hat; seine Schreibart

ist ausserdem sehr unbiegsam und voller Provincial-

wörter, bo dass seine Uebersetzung, die sonst überhaupt

zu reden ganz getreu sevn mag, selten angenehm zu

lesen ist.' Gegen Shakespeare selbst ablehnend scheint

die ßemei'kung C. Fr. Mosers: 'Wieland übersetzt Nar-

renspossen aus andern Sprachen' (Reliquien S. 336).

Im Gegensatz zu allen diesen Beurteilern nennt Men-
delssohn den Wielandschen Shakespeare eine 'hochwill-

kommene Erscheinung'. Mit grossem Unwillen nahm Wie-

land die Vorwürfe auf. In einer Anmerkung zu Was ihr

wollt will er dem Recensenten der Bibliothek der schönen

Wissenschaften das Lied des Cesario. dieses 'Gassen-

hauercheu', wie Wieland ohne tadelnde Absicht sagt,

überlassen. 'Es ist in der That alles, was Orsino davon

sagt, aber es müsste, um nicht alles zu verliehien, in

der Sprache Sebastian Brands oder einer noch altern,

in der nemlichen oder einer ganz ähnlichen Versart

mit der nemlichen Wahrheit der Erfindung und tän-

delnden Einfalt des Ausdrucks übersetzt werden — eine

Arbeit, welche vielleicht schwerer ist, als das feinste

Sonett von einem Zappi in Reime zu übersetzen.' Eine

weitere Auseinandersetzung, speciell mit den BerHner

Kunslrichtern, die ebenso 'boshaft als dumm' geurteilt

haben, behielt sich Wieland bis zum Schluss seiner

Uebersetzung vor. Ein separat paginierter Anhang bringt

Nachrichten von Shakespeares Leben nach Rowe. Immer

wieder betont er da die grosse Schwierigkeit der Aufgabe;

oft wird es dem Uebersetzer unmögHch , 'die schönste

Idee aus einem Ausdruck herauszuziehen, der ihr, gleich

dem Zaubergewand, womit die eifersüchtige Dyanira

dem Hercules ein verderbliches Geschenk machte, nicht
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abgezogen werden kann , ohne sie selbst zu verheeren

und zu vernichten.' Wieland kommt auch auf seine

Kritiker zu sprechen: er behauptet, den Dichter ge-

geben zu haben, wie er ist, ohne ihn wie Pope seinen

Homer zu verschönei-n. Daher entspricht das Steife,

Schwülstige, Schielende der Uebersetzung nur dem Ori-

ginale. Die Anerkennung, ziemlich getreu verfahren zu
sein, genügt ihm; aber der Vorwurf, er hätte Shake-

speare überhaupt unübersetzt lassen sollen, scheint ihm
ein wenig hart.

Gerstenbergs Urteil stimmt im wesentlicheu mit

dem der Bibliothek überein. Er gibt zunächst eine

ironisierende Charakteristik der bisherigen Schriftstellerei

Wielands, in Art der Litteraturbriefe. Der Eingang,

zu dem noch Neudr. 80, ig—19 zu vergleichen ist,

bildet eine weitere Ausfühi'ung der Worte des 66. Litte-

raturbriefes : 'Herr Wieland hat die ätherischen Sphären
verlassen und wandelt wieder unter den Menschenkin-

dern,' die ihi'erseits wieder ihren Ursprung in Nicolais

Briefen über den itzigen Zustand der schönen Wissen-

schaften in Deutschland haben. Er prüft zunächst die

Berechtigung Wielands sowie seine Absichten, die weder
mit Popes Forderungen noch mit Roscomons 'choose an

author as you choose a friend' in Einklang stehen.

Wie die Litteraturbriefe bei Steinbrücheis Oedipus-

Uebersetzung fragten, ob der Verfasser für Gelehrte

oder Ungelehi'te gearbeitet habe , erkundigt sich auch

Gerstenberg um Wielands Publikum , das er in drei

Klassen teilt, dem drei verschiedene Arten der Ueber-

setzung entsprechen würden. Diesen allgemeinen Eröx'te-

rungen folgt erst zum Schlüsse (163, 27 ff.) eine Bespre-

chung von Einzelheiten der Wielandschen Uebersetzung.

Aus dem über Wieland Gesagten geht hervor, dass ihm
Gerstenberg mit der Bemerkung (163, 27) 'Die Hexen
im Macbeth scheinen Wielanden etwas Abgeschmacktes'

Unrecht thut. Mit einer ähnlichen Verdrossenheit, wie

Wieland selbst, geht Gerstenberg an das Citieren, um
€S so rasch als möglich mit dem Verweise auf die



Kritik der Bibliothek abzuthuu uud mit einer boshaften
Bemerkung der Sammler zu beschliessen. Gerstenberg

hat entschieden die Worte der Bibliothek im Gedächt-
nis, die sie bei Besprechung von Duschens Schosshund
aussprach (I 2, 355): 'Die Vorrede scheint geschrieben

zu seyn, um zu beweisen, dass der Verfasser der Bod-
merias ein nichtswürdiger Mensch sey; wie unnöthig

ist nicht ein solcher Beweis?' Gerstenberg hebt das

Liedchen Ariels heraus, das "Wieland unübersetzlich

nannte. Er folgert daraus, dass, wenn Shakespeare viele

solche Stellen habe , er überhaupt unübersetzlich sei.

Dieser Gesichtspunkt dient ihm auch im 12. Briefe zu

einer von den Litteraturbriefen abweichenden Ablehnung
der Zachariäschen Milton-Uebersetzung. An dem Sturm

hat sich Gerstenberg auch anderweitig veisucht. Im
Nachlasse finden sich kleine Fragmente einer wohl melo-

dramatischen Bearbeitung dieses Dramas. Eine Anru-

fung Prosperos an Ariel, ein Chor der umherirrenden

Schiffbrüchigen und einige Reden Mirandas sind die

spärlichen Reste. Um den Kritiker Wielands als Nach-

dichter Shakespeares zu zeigen , will ich eine Stelle,

offenbar aus einer Rede Mirandas, hierhersetzen

:

Der du ein Gott der Wellen bückst.

So wann an deine Brust mich drückst.

So namenlos mein armes Herz entzückst,

So deinen Himmel ganz in meine Seel entrückst,

Wer Wunderbarer, bist du? Sprich!

Wie wag ich's — ach wie nenn ich dich?

Wielands Uebersetzung bildet aber nur den Rahmen für

die Betrachtungen, die Gerstenberg über Shakespeare auf

dem Herzen hat. Er weist, in der Art mehrerer Litteratur-

briefe, den Einwand zurück, dass er zu weit von Wie-

land verschlagen werden könne , und geht frisch auf

sein Ziel, die Charakteristik des Shakespearischen Dra-

mas los. Die Schlagworte, welche hier statt einer Defi-

nition, hingeworfen, man möchte sagen, hingebraust wer-

den, sind mit den in der Braut ausgesprochenen iden-

tisch. 'Lebendige Bilder der sittlichen Natur,' 'die

Litteiatnrdenkmale des 18. u. 19. Jahrb. 30. d



Natur selbst' heissen Shakespeares Dramen, und die ge-

ringschätzige Bezeichnung 'Meteore', mit der Voltaire

und ihm nachsprechend Bodmer sie belegten, wird

(134, 23) zurückgewiesen. Flüchtig wird das griechische

Drama erwähnt, die historische Auffassung ist, noch

mehr als bei Home, nur im Keime erkennbar, wenn
auch das religiöse Moment bereits hervorgehoben er-

scheint. 'Eine kurze Anmerkung' (112, is) spricht gegen

die neueren Chöre. In der Hamburger Neuen Zeitung

(1768, Nr. 150) setzt sich Gerstenberg in auch hand-

schriftlich erhaltenen Exkursen mit Home auseinander, der

den Chor der Alten als eine Unterbrechung der Hand-

lung bezeichnet hatte. Für Gerstenberg ist er die

Aeusserung des Mitgefühls durch Repräsentanten der

Zuschauer. Eine weitere Einteilung des Dramas wird

zunächst (113, 2) beseitigt, der Terminus 'Charakter-

stück', den er für einzelne Schauspiele aufnimmt, fällt

eigentlich unter den Begriff der 'lebendigen Bilder'.

Voltaire ist es, der den Hamlet mit der Elektra zu-

sammengestellt hatte; Gerstenberg will aber, mit Young,

nicht Shakespeare an Sophokles messen, wie noch der

17. Litteraturbrief teilweise versucht hatte, sondern das

Original aiis der Kopie würdigen lernen. Die Hambur-
gische Dramaturgie zieht einen französischen Nachahmer
heran; Gerstenberg führt den bereits früher von ihm

angedeuteten Vergleich zwischen Shakespeares Othello

und Youngs Revenge durch. Wenn diese zwei Geister

zusammentreffen, hatte die Bodmer-Recension gesagt,

'so ists ein Wettstreit wirklicher Genies.' Ist auch Young
als Dramatiker überschätzt, so bleiben doch die Folge-

rungen, die Gerstenberg für den Wert des Originals

zieht, unbestreitbar. Aus dem schon für die Braut aus

Home adoptierten Begriffe des 'Sentiment', der aber,

wie 119, 11 zeigt, nicht ganz scharf festgehalten wird,

erklärt Gerstenberg die Wirkung der Stücke, und findet

sie bei Young nur im Zuseher, bei Shakespeare auch

in der dargestellten Person. Youngs Forderung, der



Dichter müsse mit seiner Figur identisch werden, sah

Gerstenberg in Shakespeare erfüllt. Das Naturwahre
in der Figur des Zanga, in der aufbrausenden Leiden-

schaft Othellos, das Gerstenberg fern von jeder Prü-

derie auch in seiner Rohheit gegen Desdemona erkennt,

wird den künstlichen Vollkommenheiten Youngs, der

hier fast nur Stellvertreter der französischen Klassiker

wird, kontrastiert, den allgemeinen Phrasen des letzteren

die individuelle Charakteristik des Shakespeare ent-

gegengehalten. Alle Stände und alle Lebensalter spre-

chen ihre eigenartige Sprache , wie Gerstenberg durch

Citate aus King John (IV, 1), Romeo und Julie (I, 1

und I, 8), Julius Caesar (II, 1) und As you like it

(I, 3 und II, 7) zu erhärten versucht; diesem grossen

Zwecke dienen auch die "Wortspiele. Ich muss der An-

sicht Hayms entgegentreten, der (1, 431) hervorhebt,

dass Gerstenberg seinen Shakespeare nur zu entschul-

digen und seine bis ins Kleinste gehende Wiedergabe

der Natur eines jeden Gegenstandes nicht zu würdigen

wisse, Gerstenberg fühlt diesen Zug im Shakespeare

ganz deutlich , viel stärker als Home , dem er sowohl

in der Hamburger Neuen Zeitung als auch hier (130, 3

und 161, 5) gern widerspricht, aber er begeht einen

Fehler, wenn er Shakespeares individuelle Charakteristik

in eine typische verwandelt und vier verschiedenaltrige

Personen zu Repräsentanten der Altersstufen macht.

Hier schlägt ein schematisierender Geist durch. An-

dererseits ist es vollkommen richtig, dass die Entschul-

digungen, die er für Shakespeares Regellosigkeit hat,

nicht über Pope, Warburton und den schon in der

Braut wieder zu Ehren gebrachten Theobald hinaus-

gehen. Bei Home fand er den Hinweis auf die Mode

der Wortspiele, Zacharias Greys 'Critical and explana-

tory notes on Shakespeare, London 1755' lieferten die

Belege. Noch sind ihm wie Wieland zahlreiche Stellen

•abgeschmackt' und 'unleidlich'; statt ein kritisches

Urteil zu geben, lässt er in enthusiastischen Worten

d*
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(121, n) sein Entzücken ausströmen. Dieser liebe-

glühende Subjektivismus reiht das Werk den echten

Produkten der Sturm- und Drangperiode ein ; er spricht

sich auch an einer zweiten Stelle (126, i fF.) charakte-

ristisch aus: wie Gerstenberg Shakespeare, so glaubte

Hamann seinen Homer, Herder seinen Tristram Shandj'

(0. HotFmann, Herders Briefe an Hamann S. 49) wie

kein anderer Mensch zu lesen. Gleich den früheren

ßecensenten Wielanns äussert Gerstenberg Furcht vor

den Nachahmern, wie bereits die Litte raturbriefe bei

Gelegenheit einer Schweizerischen politischen Schrift

(Brf. 252) oder die Bibliothek der schönen Wissenschaften

(I 2, 297) bei Besprechung des Messias. Die Anmer-
kung der Sammler (130, 29 ff.) weist dieses Bedenken

als unbegründet zurück. In demselben Sinne äussert

sich Wieland selbst in dem, Gerstenberg noch unzu-

gänglichen letzten Bande in Hinblick auf das Urteil der

Bibliothek: 'Ich meines Orts gestehe, dass ich nicht

allzu wohl begreife, warum man sich so sehr vor den

besorglichen Missgeburten elender Nachahmer fürchten

solle. Dass etliche Ballen Papier dabey zu Maculatur

werden könnten, würde wohl das schlimmste seyn, was
dem gemeinen Wesen dabey zugehen könnte.' Beide,

Wieland und Gerstenberg, kennen wohl die Worte
Mosers (Gesammelte politische nnd moralische Schriften

1764 2, 481): 'Die voreiligen und unglücklichen Co-

pisten, deren sich ein Originalgenie nie erwehren kann,

werden ausgezischt werden . . . was ists dann nun

weiter Schade, wenn sich ein paar Dutzend Hexa-

metristendie wächsernen Flügel verbrennen, und ihr bisgen

Geist zu Maculatur schreiben, soll man deswegen wün-
schen, keinen Milton und Klopstock zu haben?' Ger-

stenberg hat Shakespeare für sich allein betrachtet, und
die Vergleiche mit der Antike zurückgewiesen. Shake-

speares Drama ist nicht das Drama der Alten ; auf

diesen Satz kommt er (139, 12) wieder zurück; aber

statt das griechische Drama beiseite zu lassen, und seine



Ideen konsequent aus Shakespeare heraus zu entwickehi,

haut er eine gänzlich verunglückte Terminologie auf

einen Spass , der dem Polonius in den Mund gelegt

war, auf und will Shakespeare doch als Dramatiker im
Sinne der Griechen hinstellen. Wie er in der 'Braut'

durch einen regelmässigeren Dichter vorbereitet, glaubt

er dem Publikum Shakespeare selbst mundgerechter zu

machen, wenn er die umstände hervorhebt, welche

wenigstens für eine scheinbare Beobachtung der ver-

ehrten Regeln sprechen. Ebenso unsicher wird Ger-

stenberg in seinem Urteil über die Historie
;
ganz richtig

heisst sie 'die roheste Gattung der dramatischen Kunst',

er betont die Charakteristiken, wobei es an hübschen

Beobachtungen, z. B. über den Pi-inzen Heinz, nicht

fehlt. Aber zugleich grübelt er über Einheit der Ab-

sicht, Komposition und das Verhältnis der einzelnen

Teile. So hat der weitausblickend angelegte erste Teil

ein widerspruchsvolles Nachspiel erhalten und verläuft

mit den schiefen Bemerkungen über die Kunstrichter

im Sande. Ueberall brechen die wahren Anschauungen

Gerstenbergs durch, so 163, 12 in den Bemerkungen

über die Tragik des Narren und in der Polemik gegen

Voltaire und Wieland, die vielleicht von S. Johnsons

1745 erschienenen Observations on Macbeth beeinflusst

ist. Im ganzen hat aber Young seinen Platz an Dryden

abgetreten. Auch Dryden (s. Lessing Hempel XI 1,

750 flP.) hat Shakespeare platt und abgeschmackt ge-

nannt und sein Urteil, ganz wie Gerstenberg, in ein

•aber ich liebe Shakespeare' (ebda. 755) zusaramen-

gefasst, auch er hat nach korrekt angelegten Stücken

gesucht und eines in den Merry wives of Windsor ge-

funden. Wieland hat dieses Lustspiel nicht übei-setzt

;

'die aufgeräumten Frauen von Windsor mit den Albern-

heiten des Sir Hans Falstaff können nur auf dem eng-

lischen Theater für Engländer so divertisant sein, als

man sie ausgiebt', schreibt er am 7. November 1765

an seinen Verleger, und im Nachworte zum achten Bande



überlässt er dieses speciell den Engländern angenehme
Stück 'einem fähigen Kopfe, welcher durch einen langen

Aufenthalt in England mit ihrer Sprache sowohl , als

mit ihren Sitten, Gewohnheiten und Solöcismen bekannt

genug geworden, um sich aller der feinen relativen

Schönheiten bemächtigen zu können, welche einem an-

dern , der diesen Vorteil nicht gehabt, grösstenteils

gleichsam entschlüpfen müssen.' Gerstenberg gibt, dem
Wunsche des Recensenten der Allg. Deutschen Bibliothek

Folge leistend, eine nach Situationen gruppierte Ana-
Ij^se dieses bisher nur in Hambui'g bekannter gewor-

denen Dramas mit englischen Citaten und einer wohl-

gelungenen Uebersetzungsprobe einiger Scenen des 3.

Aktes. Von den Irrungen gibt Gerstenberg ein nacktes

Schema, er eilt sichtlich zum Schlüsse. Mit Shake-

speare beschäftigt sich auch der 24. Brief, Theobald

hatte 1728 das Lustspiel Double Falsehood als Shake-

speares Werk herausgegeben. Aus ästhetischen Grün-
den erklärt Gerstenberg , der im 2. Briefe auch Mac-
pherson durchschaute , Theobald für einen Fälscher.

Dass Shakespeare nicht der Verfasser sein konnte,

wurde bald in England erkannt: man riet zunächst auf

Shirley. Ich finde nicht, dass irgend ein englischer

Kritiker vor David Erskine Baker (Biographia drama-

tica 1812 2, 173) das Stück Theobald selbst zuge-

schrieben hätte, Gerstenberg scheint der erste gewesen

zu sein, der diese später allgemein festgehaltene Ansicht

vertreten. Die drei Stücke Durfeys (266, 33) sind: The
comicle history of Don Quixote. 3 parts London 1694
bis 1696 (wieder aufgelegt 1729). Die Verehrung Ger-

stenbergs für Cervantes, den er durch den Vergleich

mit Sterne zu charakterisieren meint, spricht sich im

22. und 23. Briefe aus. Spanische Sprachübungen Ger-

stenbergs finden sich im Nachlasse. Den Wunsch einer

deutschen Uebersetzung erfüllt erst Bertuch, Die Be-

merkung über den deutschen Don Quixote ist auf Wie-
lands Don Sylvio von Rosalva gemünzt (vgl. Herder Suph.



2, 46), Die Anekdote (260, i o j stammt aus dem Guar-

dian. Mit dem englischen Drama beschäftigen sich

mehrere Recensionen der Hamburger Neuen Zeitung,

die so schon stoflflich auf die Autorschaft Gerstenbergs

schliessen lassen. Es stimmt auch ganz zu seinen An-

sichten, wenn (1768 Nr. 36) ein Wiederabdruck eng-

lischer Originale nützlicher gefunden wird als 'kraftlose

Uebersetzungen', Aus eigenem Wissen kann er Lücken

in Schmids Zusätzen ergcänzen (1768 Nr. 51) und seine

Bemerkungen zur üebersetzung der Steelischen Lust-

spiele (Nr. 42) leicht zurückweisen. In der Anzeige von

Kellys False delicacy (Nr. 68) heisst es wie Neudr. 28,

3 4 : 'Es ist bekannt, dass die Engländer die zusammen-

gesetzte Fabel der einfachen vorziehen.' In den ge-

nannten, sowie in einer Reihe kleiner Recensionen (über

ein Stück von Colman und Garrick Nr. 123, von Gold-

smith Nr. 124 u, a.) beklagt Gerstenberg, analog den

Betrachtungen des 5. Briefes über englische Kritik, den

Entwickelungsgang, welchen die englische Komödie in

Nachahmung der französischen genommen : der natio-

nale Charakter, der ux'sprüngliche Humor sei dabei ver-

loren gegangen.

Ebenso wie das Drama Shakespeares erfasst Ger-

stenberg die Epik Spensers und Ariosts in ihrer natio-

nalen Bedeutung. Gestützt auf Warton, dessen Obser-

vations on the Fairy Queen auch manche fruchtbare Be-

obachtung über Shakespeare bargen, versucht der 2.

und 4. Brief aus den idiotischen Vorurteilen der Völ-

ker heraus den Charakter dieser modernen Epiker

zu ergründen. Ein Vorbild war Addisons Milton-Kritik

(Spectator Nr. 271 ff.), die Gerstenberg in einem inter-

essanten handschriftlich erhaltenen Aufsatz über Klop-

stocks Messias, unter dem Titel 'Anmerkungen IH' in

die Hamburger Neue Zeitung (1768 Nr. 167) aufge-

nommen, direkt nachahmt. Der Spectator steht der

italienischen Epik nicht vorurteilslos gegenüber: er tadelt

das 'clincant of Tasso' und zieht den ausschweifenden



Gebilden Ariosts die einfacheren Gestalten Speusers vor

(Nr. 140), für den er eben solche Analysen wie fürMilton

wünscht. Nach dem Guardian hat Spenser (Nr. 30) die

Alten übertroffen, aus ihm wird der Leser mehr lernen

als ans 'folios of criticism'; mit Ariost und Tasso vermag
sich auch die englische Wochenschrift nicht zu be-

freunden, ebensowenig wie die neueren französischen

Kunstrichter, unter denen z. B. Marmontel (Poetique 2,

11) den Orlando furioso geradezu ein 'poeme folätre'

nennt. Konsequenter verwirft S. Johnson im Rambler

(St. 121) sowohl Spenser als seine italienischen Vor-

gänger. Während in Deutschland das Lustspiel Gol-

donis bereits festen Boden gefasst hatte (s. die Ana-

lysen der Bibliothek Bd. 2 und 3 , und die wohl von

Gerstenberg herrührende Recension der Deutschen Ueber-

setzung in der Hamb. Neuen Zeitung 1768 Nr. 72;

vgl. Hamann 4, 359), schuf erst J. N. Meinhardt 1763

mit seinem 'Versuch über den Charakter und die Werke
der italienischen Dichter' eine gediegene Grundlage, die

durch Proben einer Dante-Uebersetzung wirksam unter-

stützt wurde (vgl. Reinhold Köhler, Dantes göttliche

Komödie und ihre deutschen Uebersetzungen. Weimar
1865 S. 1). Zur Vorgeschichte des Gerstenbergschen

Ugolino mag hier einiges auf diesen Stoff bezügliches

erwähnt werden, das Gerstenberg durch ein damals sich

allgemein kundgebendes Interesse geleitet zeigt. Der

Inhalt der Ugolino-Episode wird im 4. Bande der Bib-

liothek mitgeteilt nach Wartons Essay on Pope, zugleich

mit dessen Zusätze : 'Hätte man diese unnachahmliche

Beschreibung beym Homer, bey einem grossen Trauer-

spieldichter oder beym Virgil angetroffen, wie viel Lob-

reden würde man nicht erscheinen lassen?' In Frank-

reich macht Marmontel Gebrauch von einer ihm vor-

liegenden Uebersetzung durch Watelet (Poetique 2, 44 ff.);

in Deutschland erscheint die erste deutsche Uebertra-

gung in fünffüssigen fortlaufenden Jamben in 'Poetische

Versuche von J. G. J[acobi] Düsseldorf 1764' (freund-



liehe Mitteilung E. Schmidts). Italienische Kunstlichter

finden in Deutschland Eingang, zunächst die masslose

Schrift von Cesarotti 'Vom Ursprung der Poesie' (über-

setzt in der Neuen Bibliothek der schönen Wissen-
schaften II 1, 1). Da wird Tasso vor den 'Götzendie-

nern' des Altertums geschützt und Aristoteles, ein sehr

ehrwürdiger Philosoph, der aber weder die Natur, noch
die Vernunft war, unvollkommen, dunkel und verwirrt,

in der Theoi-ie der Tragödie unvollständig und voll von
Geboten statt Gründen genannt. Bibliographisch und
ruhig historisch waren die Schriften des Engländers

Baretti , den Gerstenberg mit Achtung erwähnt (vgl.

Hamann 4, 658): seine Italian library 1757 dürfte

ihm die geschichtlichen Angaben geliefert haben. Ger-

stenberg führt einen bereits in der Bibliothek auge-

deuteten Plan aus : er will Wartons Essay in seinen

Hauptzügen bekannt machen, und zugleich durch eigene

Zuthaten korrigieren. FürWarton hat er die Shaftesbury-

sche Bezeichnung 'Virtuose', die bei ihm die Bedeutung
des 'Versificateur' im Gegensatz zum 'Poeten' erhält.

Dieselbe Methode, die Warton für Spenser in Anwendung
bringt, überträgt Gerstenberg auf Ariost. National sind

seine Erfindungen, Zaubei'eien, national ist auch die

Form. Popes Preface to Homers Iliad leiht zweimal

ihre stärksten Argumente , aus der Preface to Shake-

speare kennen wir bereits die Bekämpfung der Regeln,

die sich ein Dichter nicht selbst vorgeschrieben. Die

Berechtigung der nationalen Vorurteile hatte speciell

für Ariost schon J. A. Schlegel in seinen Abhandlungen

zum Batteux gestreift (Ausg. 1759 S. 451). Warton

hatte ein festes Gefüge in der Feenkönigin vermisst;

Gerstenberg fand Einheit in Mannigfaltigkeit, allerdings

nicht das circa unura, das Warton darin gesucht hatte.

So hatte Mendelssohn in seinen Briefen über die Em-
pfindungen im Anschluss an Shaftesbury nachgewiesen,

dass Vollkommenheit in der Uebereinstimmung des Man-

nigfaltigen zu einem grossen gemeinschaftlichen End-
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zwecke liege (Schriften etc. hg. v. Brasch 2, 30), und
Hamann hatte die Frage aufgeworfen, ob nicht Einheit

mit der Mannigfaltigkeit bestehen könne? (Schriften 2,

274.) Ueberall kontrastiert Gerstenberg seinen freien

Flug des schauenden Genies mit der ängstlichen Ge-

nauigkeit des Virtuosen Warton, die Auffassung des

Griechen mit der des Künstlers, den er (vgl. 15, e)

sich nur als den Künstelnden vorstellt, wieder werden
die mühsamen Vollkommenheiten der Kunst geschlagen

durch die 'hohen Talente der kunstlosen Natur'. Der
echte Geist des Sturms und Drangs redet aus der Cha-

rakteristik Homers (14, 26 ff.), für die Herders scharfes

Wort von den freiwatenden Störchen gesprochen sein

könnte, er redet vor allem aus dem mächtigen Appell

an die Erfahrung des Herzens, die Gerstenberg bereits

in seiner Bodmer-Recension 'älter als Richter und Kri-

tikus' genannt hatte (Bibliothek der schönen Wissen-

schaften Vn 2, 326). Aehnlich hatte Mendelssohn an

oben erwähnter Stelle ausgerufen: 'Die Gedanken sind

nicht bloss die Früchte eines grübelnden Nachsinnens,

daran das Herz keinen Theil nimmt. Nein ! ich rede

aus Empfindung, ich rede aus lebendiger Ueberzeugung.'

Einschränkender hatte sich Resewitz im 293. Litteratur-

briefe geäussert: 'Ohne ein fühlendes Herz wird keine

Epopee richtig beurteilt Averden, aber das Herz allein

wird ein schlechter Richter sein.' Schon aus dem Ge-

fühle weist Gerstenberg Wartons Wunsch nach Ueber-

raschungen zurück, höher steht ihm Uebersichtlichkeit

und — wir kennen das Wort bereits — Simplicität.

Das Bild des Baues (37, 34 ff.) ist eine weitere Ausfüh-

rung des citierten Popeschen Vergleiches für Shake-

speare. Höchst bemerkenswert erscheint mir hier die

Auffassung der Gotik, die vollkommen parallel der An-

sicht über Shakespeare geht, aber damals noch eine

ganz vereinzelte Kundgebung war. Hat Gerstenberg

für Si^enser kein uneingeschränktes Lob , so wird er

dafür ein lebhafter Anwalt des Ariost. Achtung vor



der dichterischen und nationalen Individualität ist auch

hier wieder der leitende Gesichtspunkt. Die Anwendung
dieser Grundsätze auf die Epik fand Gerstenberg in

Voltaires Essay sur le poesie epique vorgebildet. Auch
Voltaire warnt vor übergrosser Bewunderung der klas-

sischen Epik : 'En un mot, admirons les anciens , mais

que notre admiration ne soit par une superstition aveu-

gle.' Der Leser soll sich fragen, was als schön bei der

und der Nation in der und der Zeit galt , und nicht

den Aristoteles bei einem englischen Dichter zu Rate

ziehen. Shakespeare ist ihm ein Beweis, dass ganze

Nationen in ihrem Urteil nicht iri'en, ein Satz, der sich

in einer Anzahl kritischer Schriften (Spectator, Rambler,

Barett! u. s. w.) findet und auch in unseren Briefen

(18, 29) ausgesprochen wird (noch in der Hamb. Dra-

maturgie Hempel 7, 190). Gerade dort, wo Voltaire

sehr oberflächlich wird, bei den italienischen Epikern,

setzt Gerstenberg stark ein. Der Orlando heisst ihm

mit dem Lieblingsworte Hamanns eine 'Rhapsodie'. Die

Mitteilungen Meinhardts vei'vollständigt Gerstenberg

durch ein Citat aus Giovanni Battista Pigna : I romanzi

divisi in tre libri ne quali della poesia e della vita di

Ariosto si trata. Venezia 1534 S. 74 und S. 116. Gersten-

bergs Urteil über Warton trifft zum Teil ihn selbst:

die Auffassung wird oft durch Rücksicht auf französi-

sche Kritik getrübt. Das Wesen der Epopee wird in

diesen Aufsätzen kaum gestreift. Der fünfte Brief ist

eine blosse Ergänzung: er soll die Stellung gegen das

Altertum (15, o) näher begründen. Der Young-Hamann-

sche Standpunkt ist unverkennbar; was Gerstenberg

hier vorschwebt, hat Hamann am schärfsten in einem

Briefe an Nicolai ausgesprochen (Werke 3, 191): 'Von

der Schuldigkeit ein Original zu sein soll mich nichts

abschrecken.'' Hier wird Winkelmann ausdrückhch er-

wähnt, gegen den sich bereits manche polemische Spitze

richtete. Er heisst hier ein 'Enthusiast'. Diese Bezeich-

nung schliesst einen Nebensinn des Tadelnden in sich,



der in der Einseitigkeit des Enthusiasmus liegt. Von
Einfluss war jedenfalls Shaftesburys Prüfung des En-
thusiasmus. Ganz ähnlich äussert sich die Hamburger
Neue Zeitung (IfGS Nr. 122) über Herder bei Be-

sprechung von Abbts Torso : 'fern sei es von uns, H.

Herder einer Begeisterung wegen zu tadeln , die im
Grunde so rühmlich ist. Mag er das Ikonische Bild,

wie er sich S. 10 ausdrückt, in ein Ideal getrieben

haben
;
genug für uns , dass es lehrreich und voller

feiner Betrachtungen ist, als wir selten in dergleichen

Schriften antreffen.'

In allen den bisher besprochenen Briefen hat

Gerstenberg wesentlich praktische Ziele vor Augen und
arbeitet mit den Begrifien Genie, Talent u. dgl., ohne seine

Definitionen zu geben. Der 20. Brief bringt theoretische

Auseinandersetzungen. Die Einkleidung ist dramatisch

gedacht : der Bibliothekar auf dem Gute des Herrn von

Sandholm — jedenfalls deuten die Buchstaben (191, 4)

auf diesen seinem Freunde Gramer gehörigen Besitz, der

auch im Gedichte eines Skalden eine Rolle spielt, hin

— und Gerstenberg sind die Unterredner: eine Hand-

lung wird durch die Musterung der Bücher geschaffen,

für die unbedingt an das Gericht, das im Don Quixote

über die Ritterromane gehalten wird , zu erinnern ist.

Der Dialog wird bald zum belehrenden Monolog, wie

die meisten Gespräche im Nordischen Aufseher. Wie
im Hypochondristen scheinen auch hier die Lettres

pei'sanes benützt. In Brief 134 ff. giebt ein Bibliothe-

kar Urteile über die seiner Obhut anvertrauten Schätze.

Es sei nebenbei bemerkt, dass Montesquieu mit seinen

angeblich aus dem Griechischen übei^setzten Dichtungen

Le temple de Guide, Clephira et l'amour und der ihm

wohl mit Recht zugeschriebenen Voyage k Paphos nicht

nur den Anakreontiker Gerstenberg stark beeinflusst,

sondern auch vielleicht das Vorbild für die Lessingsche

Anzeige der Tändeleien in den Litteraturbriefen gegeben

hat. Unbedingte Billigung erfährt die Verdammung eines



Lucifer (von Hudemann 1765, vgl. Herder Suphan 1,

272), eines 'Strumpfband', ein komisches 1765 gedruck-

tes Heldengedicht, eines Breitenbauch (vgl. Yiertel-

jahrsschrift für Litteraturgeschichte 2, 271) gegen den
Gerstenberg in vernichtender ^Yeise in der Hamburger
Neuen Zeitung (1768 Nr, 94) zu Felde zieht; Hubers
Choix de päsies Allemandes 1765 entfacht die Debatte.

Gerstenberg hält an seiner Ansicht fest: Prosa für

Poesie zu geben , ist immer misslich , selbst wenn es

durch eine so geschickte Hand geschieht. Er benützt die

Gelegenheit, einige Worte über seine eigenen Dich-

tungen zu sagen. Mit Unrecht legt er das Gleich-

massige des Stils nur der französischen Sprache zur

Last , hier führt ihn sein Patriotismus zu weit (vgl.

Sturz Ausg. V. 1784 1, 148). Wenn er hingegen den

Lessingschen und Uzschen Witz leicht übersetzbar nennt,

hat er gut beobachtet. Wie Gerstenberg, wünscht auch

die Allg. Deutsche Bibliothek (IX 1, 273) Breitenbauch

aus der Sammlung weg, Hubers Begabung wurde schon

von den Litteraturbriefen (98 und 255) rühmend an-

erkannt (vgl. Sturz 1, 110). Viel umstrittener ist das

Verdienst Eamlers, dessen 1766 erschienene 'Lieder

der Deutschen' vom Bibliothekar eingehend und streng

beurteilt werden. Ramlers Verbesserungen und Aende-

rungen, die er an den Dichtungen andrer Schriftsteller

vornahm, müssen von Gerstenberg, der auch das fehler-

hafte Original für unantastbar erklärte, konsequenter

Weise verdammt werden. Dass es sich häufig um Schlimm-

besserungen handelt, wie die Detailausführung des Briefes

nachweist, kommt zunächst nicht in Betracht. Die Litte-

raturbriefe werden Ramler gegenüber durch persönliche

Beziehungen beeinflusst: Nr. 283 bespi-icht Lessing seine

Ausgabe von Lichtwers Fabeln (vgl. Gerstenbergs Aeusse-

rung Archiv für Litteraturgeschichte 9, 478), und gesteht

zunächst 'niemandem' das Recht zu, 'selbst die allerglück-

lichsten Veränderungen anzubringen. Es ist den Liebhabern

der schönen Wissenschaften daran gelegen, die verschiede-
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neu Genies der g'uten Schriftsteller sammt ihren Fehlern

in ihren Werken abgedruckt zu sehen'. Die Handlung des

Korrektors heisst unentschuldbar, und Lichtwehrs Abwehr,

die Mendelssohn voraussah (Hempel XX 2, 167) wird

im Prinzip gebilligt. Aber statt, Ramlers Verfahren

damit endgültig zu verdammen, betont Lessing, wie

glücklich die meisten Aenderungen an und für sich seien

und wie der Herausgeber verstanden, sich der Denkungs-

art eines andern anzuschmiegen. Die öffentliche Kritik

urteilte meist abfällig über die Lieder der Deutschen,

Die Neuen Hällischen Gelehrten Zeitungen schreiben 1,

538— 540: 'Ist es nicht gegen die Achtung, die man
berühmten Schriftstellern schuldig ist, auf eine solche

Art mit ihnen umzugehen?' Der Herausgeber lese Hage-

dorn 'wie ein mürrischer Lehrer die Arbeiten seines

Schülers'. Wenn er den Lesern einreden wolle, die

Dichter würden selbst ihre Zustimmung geben, so sehe

er das Publikum für sehr einfältig und leichtgläubig

an. Aehnlich urteilt die Hälliscbe Bibliothek (I 2, 112),

während die Allg. Deutsche Bibliothek (IX 1, 212) aus

dem Stillschweigen der Dichter einen Schluss auf ihre

Billigung zog. Aber wenn diese auch nicht öffentlich

protestierten, in Briefen machten sie ihrem Aerger gegen

den 'ewigen Ausbesserer', wie Ramler schon 1749 bei

den Schweizern hiess (Briefe der Schweizer S. 107 und
193 f.), Luft. So schreibt Gleim, der als unberufener

Yersificateur eigentlich nicht viel mitzureden hätte, an

Klotz, indem er ihm für die Kritik der Lieder dankt

(22. Jan. 1708 in den Briefen deutscher Gelehrter an Klotz

S. 117 f.): 'Auch den Pinselstrich einer fremden Hand
duldet der Kenner in keinem Gemälde eines grossen

Meisters .... Was würde daraus werden, wenn dieser

Freiheit kein Einhalt geschähe? Hätten wir einen Horaz,

einen Virgil, wenn die Kritik der Alten so wenig Ach-

tung für den Originalcharakter eines Schriftstellers ge-

zeigt hätte?' (vgl. Neudr. 80, 4 ff.) Weisse thut

Ramler gegenüber sehr unterthänig (2. Mai 1766 s.
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Herrigs Archiv 77, 19), kann aber in demselben Briefe

nicht genug über Gleims freundschaftliche Dienste, die

er Lessings Philotas erwiesen, losziehen. Nach Andeu-
tungen andrer Briefe scheint Weisse sich Freunden
gegenüber wesentlich anders geäussert und die un-

willigen Bemerkungen von Uz, der in einem Briefe vom
2, Xovember 1767 sich über das 'drolligte' Urteil

des Schleswigschen Kunstrichters von Herzen freute,

und von dem Bruder Hagedorns kolportiert zu haben

(s. Herrigs Archiv 77, 24; andere Aeusseruugen bei

Koch S. 81), Als Nachahmung des Gerstenbergschen

Dialogs dürfte Sturz das 'Fragment eines Gesprächs'

verfasst haben. Da stellt Sturz an M. die Frage: -Wie

gefällt Ihnen die lyrische Blumenlese? (erschienen 1774).

Was halten Sie von der Art, wie der Herausgeber

unsere Dichter behandelt?' und schneidet jede Recht-

fertigung mit den Worten ab: 'Gebt mir den Künstler

mit allen seinen Fehlern und vertilgt mir die Eigenart

nicht.' (2, 504 vgl. Koch S. 79.) Ausführlich schreibt

Knebel (5. August 1766 Litterar. Nachlass und Brief-

wechsel 2, 66) : 'Ich glaube der Einfall der Verbesse-

rung, den er dabei gehabt hat, ist ziemlich besonders,

und auf diese Art wenigstens, in der Litteratur beinah

unerhört. Ich fürchte, dass er sich dadurch von allen

Seiten viele Feinde und Widersprecher zugezogen hat.

Es bleibt allemal unrecht, was er gethan hat, und seine

Verbesserungen, wenigstens die ich Gelegenheit gehabt

habe , zusammenzuhalten, sind auch hin und wieder

ziemlich steif und gezwungen. Ich verwundere mich

aber über sein Unternehmen und über seine Dreistig-

keit.' Vorsichtig äussert sich Herder: 'Man müsste Stücke

wählen, die keine Ausbesserung nötig hätten . . , denn

die fremde Correctur ist misslich und bei einer Ode
fast unmöglich' (Suphan 1, 467; vgl. Lebensbild I 2, 235).

Ein Lied Hagedorns wird als Beispiel vorgenommen;

wie zum Schlüsse der Zuhörer aufgeklärt wird, ei'innert

sowohl an Lessings Besprechung der Tändeleien, als



auch an die Zusammenstellung der Ramlerschen Lesarten

im 1 42. Litteraturbriefe, die plötzlich abbricht : 'Doch

halt — was schreibe ich hier aus dem Kopfe hin, so

hiess es sonst. Warum unternehme ich Verbesserungen

da, wo sie selbst einem Ramler nicht gelingen wollten.'

Aber nicht nur Eamlers kritisches Verfahren wird

mit Heranziehung seines Vorberichtes getadelt, auch

gegen die Auswahl hat Gerstenberg erhebliche Einwen-

dungen zu machen. Ramler selbst sagt, dass er ernst-

hafte Stücke, die sich meistenteils besser deklamieren

als singen lassen, nicht aufgenommen habe, Gerstenberg

untersucht , ob wirklich alles, was gesungen wird, auch

sangbar sei. Er gerät dabei auf das Gebiet der Theorie,

die ihm besonders für die lyrische Dichtkunst äusserst

lückenhaft erscheint, Gesang ist ihm der Ausdruck

allgemeiner Empfindungen, nur flüchtig streift er hier

Oper und Recitativ, die ihn im 4. Hefte der Briefe

ausfühi'lich beschäftigen werden. Vorläufig handelt es

sich nur um Uebereinstimmung von Wort und Gesang,

die vereint zur Empfindung selbst werden müssen. Er
hat nicht nötig, seine Lehren mit dem Guardian und

Hagedorn (Ausg. 1771 3, IK. XL XV) zu belegen. Du
Bos, Ratteux , sowie die meisten französischen Kunst-

richter stimmten in der Forderung und Erklärung der

Sangbarkeit überein. Die Anwendung auf die höhere

Ode und das Kirchenlied haben verschiedene Artikel

des Nordischen Aufsehers gemacht. Besonders Klop-

stock hat die Scheidung des Liedes und der Lyrik im

engeren Sinne beeinflusst, wie Koch bereits des Näheren

dargelegt hat, Gerstenbergs eigene prosaische Gedichte

(1759) sind damit endgültig begraben. Aehnliche Ge-

danken spricht Gerstenberg in der Hamburger Neuen

Zeitung aus, wenn er Lieder für Kinder zwar mit

Freude begrüsst, aber sie aus ihrem Gedankenkreise

heraus geschrieben sehen möchte, oder, wenn er (1770

Nr, 60 mir nur handschriftlich bekannt) den zweiten

Teil der Klopstockschen Geistlichen Lieder anzeigt.



Er stellt fest, dass der Ausdruck der Empfindung dem
Volke mehr zusage, als der des Yerstandes. Im An-
schluss an Hamann, sagt er: 'Das Volk denkt und
redet vorzüglich durch Bilder, Gleichnisse, kühne Sprach-

wendungeu, lyrische Sprünge, und seine natürliche Sprache

sollte ihm nun her den Dichtern fremde dünken?' Deut-
lichkeit ist ein relativer Begriff, und Klopstock muss
jedem verständlich sein, der sich nicht von der Xatur weg-
gekünstelt hat. Hier kommt der Hypochondrist (vgl. auch

Neudr. 95, 3) wieder zu Worte. — Gerstenhergs Bamlei'-

Kritik, die als warnendes Exempel auch den von S, John-

son verfolgten Cowley herbeizieht, spitzt sich zu der nicht

mehr neuen Aufstellung des Unterschiedes zwischen Poet

und Versificateur zu. Aber statt ihn lediglich im dich-

terischen Genie und schönem Geiste zu suchen, verlegt

ihn Gerstenberg in die Gattungen und weist einige dem
Poeten, andre dem Versificateur zu. So imtzbriugend

der Gedanke der Didaktik und Satire gegenüber sein

mag. so ist Gerstenberg selbst nicht im stände, den-

selben aufrecht zu halten, wenn er zugesteht, dass unter

den Händen des Genius jedes "Werk des Witzes wahre

Poesie werden könne. Damit fällt sein ganzes künst-

lich aufgerichtetes Gebäude eigentlich zusammen. Nur

die hohe Epopee und Ode lässt Gerstenberg als wirk-

liche Poesie gelten ; wie bei Herder, ist es die Ueber-

schätzung der Klopstockschen Dichtung und Empfin-

dungstheorie, welche ihn zu diesen Aufstellungen ver-

leitet hat. Selbst die Tragödie als Tragödie erscheint

als ein Werk des bel-esprit, und nur die Empfindung

hebt Shakespeare aus der Reihe der gewöhnlichen Drama-

tiker zum Dichter empor. Wieder begegnen sich hier

Herder und Gerstenberg, abgewendet von Lessing. Es

erhebt sich die Frage: Was ist Genie? Gerstenberg

erklärt sich mit den bisherigen Definitionen nicht ein-

verstanden, weder mit der, die Sulzer in den Schriften

der Berliner Akademie 1757 (abgedruckt in seinen

Vermischten philosophischen Schriften 1773 1. 307 ff.),

Litteraturdenkmale cles IS. u. 19. Jahrh. 30. e
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noch mit der, die Flügel in den Vermischten Beiträgen

zur Philosophie und den schönen Wissenschaften, Bres-

lau 1762 (aufgenommen in seine Geschichte des mensch-

lichen Verstandes vgl. Hällische Bibliothek I 2. 182)

gegeben. Eine dritte Abhandlung 'Ueber das Genie'

in der Sammlung vermischter Schriften zur Beförderung

der schönen Wissenschaften, Berlin 1759— 1763 (2, 131),

von Resewitz scheint Gerstenberg ebenso wenig zu kennen
wie Mendelssohn, der die zwei erstgenannten Aufsätze

in den Litteraturbriefen besprach (Nr. 92 f. , s. auch

Nr. 208 und 317. vgl. Herder Suphan 1, 255). Beide

Gelehrte kommen über vage Bestimmungen nicht hinaus.

Sulzer setzt das Wesen des Genies in eine allgemeine

Disposition, deren verschiedene Eigenschaften sich in

der vivida vis animi, in Witz, Scharfsinnigkeit und Be-

sonnenheit äussern. Schon Mendelssohn hat die letzt-

genannten in das Gebiet des Geschmacks verwiesen.

Flögel geht vom gewöhnlichen Sprachgebrauch aus, und
spricht von einem Genie zur Ausübung, Erlernung und
Erfindung. In der Materie vom Genie wäre das Genie

oder der Kopf zur Erfindung von dem Genie oder Kopf
zur Ausführung genauer zu unterscheiden, bemerkt der

junge Herder (Suphan 1, 88). Auch für Mendelssohn

ist das Genie keine einzelne Fähigkeit, sondern allge-

meine Disposition (vgl. Braitmaier a. a. 0. 2, 63 f. u.

189 flf.). Mit Recht nennt Gerstenberg diese Begriffe

schwankend, er selbst ist aber nicht im stände eine

Definition zu geben, sondern ei'läutert zunächst durch

Beispiele. Es ist nur die Konsequenz der bekannten

Sätze, dass die Fehler des Genies bewunderungswürdiger

seien als die Schönheiten des Nachahmers, wenn Gersten-

berg Ben Jonson, Voltaire und Corneille als grosse Köpfe,

Shakespeare als Genie charakterisiert, und von den

'Meisterstücken' der erstgenannten redet, worunter er

in ganz unrichtiger Auffassung eigentlich regelmässige

Stücke versteht. Das wirkliche Wesen des Genies ist

unergründlich: das soll das Bild des Feldherrn beweisen^



das sich Gersienberg aus Du Bos (Reflexions critiques

1755, S. 6 f.) geholt, auch in Winckehnanus Zurück-

weisung einer Definition der Schönheit findet er wirk-

same Unterstützung (Werke herg. v. Fernow 4, 37 fF. ; das

'fliegende Jucken der Haut'. Neudr. 220, 3 s. 2, 388).

In der Anerkennung, die Gerstenberg auch dem Talente

zollt, folgt er Lessing, der die Bezeichnung Versificateur

für Gramer als ehrenvoll verfochten hatte. Kennen wir

das Wesen des Genies nicht, so sind uns seine Aeusse-

rungen und Wirkungen desto sichtlicher. In diesem

Ausgangspunkte liegt die Klippe, an der die bisher

schon nicht allzufest gefügten Gedanken vollständig zer-

schellen. Als Stofi" der Dichtkunst wird Handlung und

Empfindung bezeichnet; damit glaubt Gerstenberg die

Definition des Laokoon: 'Handlungen sind der Gegen-

stand der Poesie' wesentlich zu Gunsten der Lyrik er-

weitert zu haben, die ihm, wie Herder, ausgeschlossen

schien, obwohl Lessing Handlung auch als Bewegung

des Gemüts fasste. Auch hier leuchtet wieder die Rück-

sicht auf Klopstock durch. Am Telemach Fenelons wird

ihm im Vergleiche mit Homer klar, wo der Genius

stecke. Weder die Anrufung der Muse, wohl ein

spöttischer Seitenhieb auf Lessings Messias-Kritik, noch

Umsetzung in Verse wird den französischen Roman in

eine Dichtung verwandeln. Ebenso äussert sich die Ham-

burger Neue Zeitung 1768 Nr. 140. Gerstenberg nennt

ein schon im Streite Gottscheds und der Schweizer als

Zankapfel figurierendes Werk, das noch Marmontel (Poe-

tique fran^aise 1, 252. 2, 240) als Gedicht in Prosa er-

klärte, in dem der Tatler (Nr. 156) den Geist Homers ent-

deckte, während der jüngere Racine und Voltaire gegen

dasselbe zu Felde zogen. Voltaire fertigt es kurz ab

im Essay sur la poesie epique, und beschäftigt sich ein-

gehender mit ihm im Discouis aux Velches: "Oserez

vous dire que la prose de cet ouviage est semblable

ä la poesie d"Homere et de VirgileV . . qu'est ce qu'un

poeme en prose sinon un aveu de son impuissance.'

e*
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Viel ruhiger Racine (Memoires de Tacademie des in-

scriptious 15, 226): Tecrivain, quand meme ce serait

l'auteur du Telemaque, qui auroit dans une prose aussi

poetique crayonne l'ordonnance d'un poeme, ne sera

jnmais mis au uombre des poetes,' Und doch hat der

Telemach das, was Kunstrichter, wie Batteux, Du Bos,

Pope u, a. als Wesen des Genies bezeichneten: die Er-

findung. Auch den Cramerschen Grundsatz der Begeiste-

rung kann Gerstenberg nicht acceptieren, ein Begriff,

der mit dem vom jüngeren Racine und Marmontel gefor-

derten Enthusiasmus (Litt.-Briefe 244) identisch if-t. Der
alte Baumgartensche Spruch von der Nachahmung der

schönen Natur erscheint Gerstenberg zwar als wesent-

lich für die Poesie, aber nicht als das eigentliche Wesen
derselben. So suche ich mir die dunkeln Worte
(Neudr. 227, 12) 'als Grundsatz, nicht als Mittel' zu er-

klären. Gerstenberg glaubt mit seiner Verdeutschung

des Fremdwortes 'Illusion' einen entscheidenden Schlag

geführt zu haben : er hätte doch die Bemerkungen
Neudr. 52, 21 beherzigen können. Was er unter Illu-

sion in Bezug auf den Dichter versteht, geht über die

alten Sätze von vivida vis animi, Strom der Begeiste-

rung u. dgl. nicht ' hinaus. Das Hauptgewicht legt er.

wie in der Braut, in die Wirkung auf den Zuschauer

und Leser. Den Zusammenhang dieser Ansichten mit

der schweizerischen Kunstlehre hat Koch nachgewiesen.

Wieder hat die starke Betonung der Empfindung, aus

der heraus ei-, fast wie im 4. Briefe (37, 15) eine feste

Definition ablehnt, zu der Beurteilung des Genies nach

seineu Wirkungen geführt. So charakterisiert Gersten-

berg auch seinen Homer, so w^eit er nicht unter dem
hier deutlich sichtbaren Einfluss des Laokoon und des

Shaftesburyschen 'Selbstgespräch oder Erinnerung an einen

Schriftsteller' steht, lediglich vom Standpunkte des Lesers.

Aus ganz subjektiven Ueberzeugungen stellt er, Longin

folgend, die Ilias über die Odyssee. Weniger falsch

aber ungenau ist. was Gerstenberg über die Kräfte des



Genies sagt : wenn er von der Klugheit desselben spricht,

nimmt er die Sulzersche Besonnenheit wieder auf. Es
fehlt dabei nicht an anregenden Beobachtungen, so über
den Mangel der Nachbildung — anschauende Erkennt-
nis hatte Warton bezeichnender gesagt (vgl. Litt.-Briefe

208) — oder über das Genie als Ursache, nicht als Folge
der Erfindung. Aber alle Lichtblicke erhellen das Chaos
von schlecht disponierten Aphorismen nicht. Gersteuberg

ist nicht im stände einen festen Weg einzuhalten, er

sieht sich öfters zu Entschuldigungen seiner Exkurse
wegen genötigt. Es gelingt ihm nicht, trotz vieler

Worte, deutlich zu werden, weil ihm die theoretischen

Begriffe, über die er handeln sollte, selbst nicht gegen-

ständlich gew'orden waren. Und doch sind einige Ge-

sichtspunkte in andrer Form und anderm Vortrage zu

grosser Bedeutung gelangt: aus der Betrachtung der

lyrischen Poesie ergab sich eine engere Begriffsbe-

stimmung für die wahre Poesie und den wahren Poeten;

die Naturpoesie Homers siegt über die Künstlerschaft

Virgils und der Xeuern, das Werk des Genies über das

des Talentes. So eröffnen sich Ausblicke auf Volks-

dichtung und echte Gefühlspoesie, Goethes 'Nur nicht

lesen, immer singen' klingt leise an. — Der 'Bibliothekar'

hat mit dem zwanzigsten Stücke auch seine lehrhafte

Rolle ausgespielt. Handschriftliche Fragmente des

Nachlasses aber zeigen, dass er ursprünglich auch über

Shakespeare zu sprechen hatte. Es drängt sich mir die

Vermutung auf, dass Wielands Shakespeare zunächst mit

den andern Gefährten in den Ententeich wandern sollte,

und später erst, da der Stoff sich so ausdehnte, in

selbständigen Kapiteln behandelt wurde. Darauf weist

auch die dialogische Anlage der betrefl'enden Briefe,

Im Nachlasse ist nur ein Leben Shakespeares, das

Gerstenberg bereits der 'Braut' einverleibt hatte, von

Bemerkungen des Bibliothekars begleitet , erhalten.

Es sind begeisterte, ohne Ordnung aneinander gereihte

Exklamationen, Eine Anmerkung wünscht sich ver-
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ständnisvolle Leser, die aber sehr selten sein düi^ften

:

'Züge von so grossen Geistern sind fast nur immer dem
Genie recht erkennbar: wie viel schwerer also einem

Genie unter uns, das keine andern als die trockenen

Originale seines Vaterlandes gesehen?' Die Charakte-

ristik der Narren wird besonders ausgezeichnet. Eine

höchst interessante Recension der Hamburger Neuen
Zeitung beschäftigt sich ebenfalls mit Fragen der

Aesthetik (1768 Nr. 145). Dass sie aus Gerstenbergs

Feder stammt, ist erwiesen, weil sie den ersten Ab-

schnitt der von mir oben erwähnten 'Anmerkungen'

bildet. Zunächst wird die bequeme Form, die längere

Exkurse und Belehrungen gestattet, gerechtfertigt, mit

einem Tadel, der die Schleswigschen Briefe selbst

trifft, und den sich aiach Hamann und Herder gelegent-

lich gefallen lassen mussten : 'Wir wissen nicht, ob wir

grosse Ursache haben, dem Verfasser der Reliquien

[Moser] für diesen Geschmack verbunden zu sein : wenn
er irgendwo zu dulden ist, so scheinen sich fliegende

Blätter, gelehrte Zeitungen, Wochenschriften u. dgl. am
besten dazu zu schicken.' Gerstenberg spricht über drama-

tische und epische Handlung , ohne dass es ihm ge-

länge, eine scharfe Trennung zwischen beiden durch-

zuführen. Laokoon hat noch nicht tief gegriffen, wenn
Gerstenberg an anderer Stelle (Nr. 140) das Drama in

Parallele zur Malerei stellt. Im Siiuie der ICrörterungen

über die Tragödie im 20. Briefe fordert er für sie so-

wohl Handlung als Pathos und schmäht die Kritiker,

welche eine Scene leer nennen, weil sie nur dem
Pathos, nicht der Handlung diene. Was er unter Pathos

versteht, wird klar, wenn er für epische Dichter die-

selben Grundsätze gelten lassen will, nämlich 'Abbildung

von Gesinnungen, Erregung von Leidenschaft und Em-
pfindungen', wie er sie im Homer gefunden hatte. Wieder
zieht er gegen Home zu Felde, der jede Scene zum
Fortschritte der Handlung ausgenutzt wissen wollte,

indem er ihm Shakespeare vorhält, dessen Scherzreden



und Yolksscenen leicht wegbleiben könnten, obwohl sie

durchaus nicht unnütz sind. Hier erörtert Gerstenberg

die in den Briefen nur gestx-eifte Frage rier Einheiten.

Hat eine Begebenheit tragische Grösse, so ist es schwer,

dass sie auf einem einzigen Flecke und in einer kurzen

Zeit vor sich gehe. Der Dichter richtet seine Hand-
lung nach der Katastrophe, und wenn einzelne Teile

der Handlung sich an verschiedenen Orten ereignen, hat

er dadurch ihre Einheit unterbrochen? Uns ei'scheint

sie als einheitlich, weil sie — siehe die Vorrede der

'Braut" — unserer Illusion einheitlich erscheint. Die

Illusion ist eine zweifache : Illusion der Phantasie, und
des Verstandes. "Sobald der Vorhang aufgezogen wird,

denken wir nicht mehr an das Theater, sondern an

den Ort, den das Theater vorstellen soll, nicht mehr
an den Schauspieler, sondern an seine Rolle, nicht an

die Zeit , abends von 5 bis 8 Uhr, da wir ausserhalb

Hauses sind, sondern an diejenige Zeit, die uns der

Dichter andeutet, Morgen, Mittag oder Mitternacht:

wir sehen mit dem guten Glauben in die Bühne hinein,

als ob wir, wenn ich diese Vergleichung brauchen darf
— hier taucht bereits das Lieblingsbild der Geniesprache

auf — 'in einen Guckkasten sähen. Und dies ist

wohl unstreitig die Illusion der Phantasie. Ferner wenn

wir uns einmal die gehörige Vorstellung von derDenkungs-

art und den Umständen der theatralischen Personen

gemacht haben, und wir finden, dass sie dieser Denkungs-

art und diesen Umständen gemäss handeln, so nehmen

wir die Wahrheit der Fabel als Augenzeugen an. Und
das nenne ich die Illusion des Verstandes.' Diese Illu-

sion kann als unendlich zarte Blume leicht verletzt

werden, aber sie lässt sich glücklicherweise aus innerer

Kraft immer wieder herstellen. So kann eine leeie

Scene die Illusion scheinbar unterbrechen, der Zuschauer

wird sie wiedergewinnen, freilich nur bei solchen Schau-

spielen, 'die das Gepräge der Muse führen'. Die

übrigen werden uns keine Teilnahme entlocken, 'wenn



sich auch alle Kuiistrichter in der Welt vereinigt hätten,

die Handlung von einer Scene zur andern wie mit eisei-

nen Ketten zusammenzuschmieden'. Es ist sehr zu be-

dauern, dass Gerstenberg diesen schönen Sätzen, auf

die sich die Worte der Briefe (83, 12) anwenden Hessen,

keinen Platz in den Briefen selbst gegönnt hat. Dieselbe

Sympathie, die ihn (224, 22tf.) Richardson über Fielding

stellen lässt, ein Urteil, das Sturz nur dem 'minder-

jährigen' nachsah (Sturz 1, 19), giebt sich in Besprech-

ungen häufig kund (Hamb. N. Zeitung 1768 Nr. 62.

140. 206). Er selbst hatte sich lange Zeit mit einer

grössern Dichtung 'Clarissa im Sarge' beschäftigt. Und
wie er im 20. Briefe auch Popes Homer-Uebersetzung

gerecht wurde, entschuldigt er in Nr. 140 ihre Fehler

mit der Bemerkung, dass 'bey einer Uebersetzung aus

einer alten Sprache in eine neuere, nicht für Kenner,

(denn diese müssen keine Uebersetzungen lesen) son-

dern für blosse Liebhaber, natürlicherweise viel Ori-

ginales verloren gehe', auch darin den Litteraturb riefen

(Nr. 175 u. a.) folgend. Wer die Poesie in der echten

Natur suchte, konnte an den neuesten Bethätigungen

zur Kenntnis der nationalen und volkstümlichen Dich-

tung nicht achtlos vorübergehen. Es zeugt für Gersten-

bergs ruhigen Scharfblick, dass er sich nicht durch die

allgemeine Begeisterung hinreissen Jiess, die gewichtigen

Argumente, die das Memoire sur les poemes de Mr. Mac-

pherson im Journal des scavants 1764 gegen die Echt-

heit Ossians vorbrachte, zu überhören, wo doch Herder

(Suphan 4, 231) und Sturz (1, 10) sich unbedingt an

Blairs Verteidigung anschlössen. Desto höher hält er

die Sammlung Percys, die er fälschlich dem allerdings

daran beteiligten S. Johnson zuschrieb. Ihre Bedeutung

pries die Neue Bibliothek (H 1, 61) in enthusiastischen

Worten : 'Wen die rauhe, ungekünstelte Majestät und

Einfalt der Natur und des Genies reizt, oder wer mit

forschendem Auge der Wahrheit und den Sitten in

allen Jahrhunderten nachspürt, und aus einer vernünfti-



gen Billigkeit keines, und also auch die Ritterzeiten

nicht verachtet, weil sie in den lateinischen Schulen als

barbai-isch gescholten werden, weil man sie so wenio-

als die neuere Welt kennt; dem kann diese Sammlung
nicht anders als höchst schätzbar sein.' Gerstenbergs

Interesse für das Volkslied, über dessen allmähliche Wür-
digung E. Schmidt (Charakteristiken S. 234 ff.; orien-

tiert, ist durch den Spectator und Lessings Mitteilungen

geweckt worden (zur Chavy-Chase vgl. auch Herrigs

Archiv 77, 15). Den tadelnden Bemei'kungen von
Sturz und Nicolai geht schon im Jahre 174:5 eine bis-

her nicht beachtete Aeusserung J. E. Schlegels voran,

der im ersten Stücke seines Fremden über die Reise-

schreiber spottet : 'Was können wir mehr zu wissen

verlangen, wenn wir sogar die geringsten Geberden
einer Nation erfahren, und wenn wir von Jahr zu Jahr

die Liederchen erhalten, die sie auf den Gassen singet'.

Gerstenberg will die noch zu wenig gekannten Lieder

der nordischen Völker einer allgemeineren Beachtung

zuführen. Schon 1759 correspondiert er mit Gottfried

Schütze, dem Verfasser der 'Schutzschriften für die alten,

nordischen und deutschen Völker' undUebersetzer Maüets

(vgl.Neudr. 257, lo, Kordes, Lexicon Holsteinischer Schrift-

steller S. 505. Herder Suphan 1, 74), der seinen Vor-

satz 'dem Andenken mehrerer braven und redlichen

Vorfahren ein gelehrtes Opfer zu weihen' werkthätig zu

unterstützen verspricht. Gerstenberg geht dabei nicht

auf Kompilationen zurück , sondern er giebt Ueber-

setzuugen nach den alten Texten bei Vellejus und Syv,

die er mit Anmerkungen nach Bartholin, Wormius, der

Edda u. a. begleitet. Ich glaube eines näheren Ein-

gehens auf die, wie mir Dr. Detter bestätigt, vortreff-

lichen Uebersetzungen um so mehr überhoben zu sein,

als Werner Pfau in der Vierteljahrsschrift für Litte-

raturgeschichte (2, 1(31 ff.) Gerstenbergs Verhältnis

zum Nordischen Altertum behandelt hat. Wie Klop-

stock von Gerstenberg in die nordische Mythologie ein-



geführt wurde, hat Gerstenberg selbst erzählt (Jördens

6, 175 fif. vgl. Mmicker, Klopstock S. 377 fF.). Zu-

nächst haben Franzosen zum Altertumsstudium augeregt.

Da ist nicht nur Banniers Götterlehre, Pellouttiers Hi-

storie des Celtes, und Mallet, den Klopstock und Gersten-

berg verachteten, während Herder ihn 1764 mit

grossen Lobsprüclien bedenkt (s. Suphan 1, 73, zwei-

felnder an Hamann, Hoffmann S, 10), zu nennen, auch

die Memoires de l'academie des inscriptions brachten

zahlreiche Artikel über Gelten, Barditus, die Druiden

u. a. (z. B. 15, 565. 23, 164. 24, 565.) Populär

wird zunächst Regner Lodbrogs Sterbegesang (s. Minor,

Weisse S. 76. Herder Suphan 1, 74. 2, 373. Hoff-

mann, Briefe Herders an Hamann S. 104). Aehnlich

wie im Shakespeare-Aufsatze, kann Gerstenberg seinen

Enthusiasmus kaum zügeln. Er nimmt sein Thema, nachdem
er im 8. Briefe abgebrochen, im 11. wieder auf. Eine

kurze Bemerkung spricht vom Heldenbuche und von

Liedern von Frau Grimild, die Bodmer ans Licht ge-

zogen hat. Es ist merkwürdig, dass Gerstenberg in

der Hambui'ger Neuen Zeitung 1768 Nr. 140 für dessen

Percival nur Spott übrig hat. Der Eingang des 11.

Briefes steht unter dem Banne der Worte, mit denen

Lessing die litthauischen Dainos begleitete. Ebenso

wie einseitige , verbietet Gerstenberg auch allgemeine

LTrteile über ganze Völker, die den Reisebeschreiberu

sowohl in englischen, als auch in deutschen und fran-

zösischen Schriften zum Vorwurf gemacht worden. Des
Fremden wurde bereits gedacht. Vgl. auch Sturz 1,

52. Wie Gerstenberg (65, 27) den Satz ausspricht,

hat ihn Lessing für seine Nachfolger geradezu stilistisch

geprägt in den Juden: •Ihnen die Wahrheit zu ge-

stehen, ich bin kein Freund von Urteilen über ganze

Völker'. Vgl. Nord. Aufseher Nr. 25 : 'Ich bin selten

ein Freund von allgemeinen Urteilen über die Werke
des menschlichen Geistes'. Die Anmei'kungen zum Ge-

dichte eines Skalden schliessen mit der begeisterten Em-



pfehlung der nordischen Fabellehre, die für Klopstocks

weiteres Schaffen so bedeutsam geworden, Herder hat

bereits in der erwähnten Recension der Königsberger

Zeitung Gerstenberg vorgearbeitet. Er sagt über Mal-

lets Geschichte von Dänemark: 'Es kann dies Buch die

Rüstkammer eines neuen Deutschen Genies sein, das sich

auf Flügeln der Einbildungskraft in neue Wolken er-

hebt und Gedichte schafft, die uns immer angemessener

wären als die Mythologie der Römer' (Suphan 1, 74).

Es ist erwähnenswert, dass Gerstenberg denselben Weg
wie Klopstock gegangen war. Seine handschriftlich er-

haltenen 'Idyllen aus den Hesperischen Gärten' werden

mit entsprechender Veränderung für das Gedicht eines

Skalden benutzt. Ich habe das Gedicht, um das Ver-

ständnis des Kommentars zu ei'leichtern , am Schlüsse

abgedruckt. Auf die Dichtung selbst und ihre Verbrei-

tung in Deutschland kann ich nicht weiter eingehen,

nur eine Aeusserung in einem Briefe an Gleim (28. De-

cember 1767, Morgenbiatt für gebildete Leser 1817,

Nr. 25) möge hier Platz finden: 'Es ist ein blosses

Gelegenheitsgedicht. Wer die Entstehung und die Um-
stände weiss, worauf es sich bezieht, wird die Kompo-
sition ganz natürlich finden. Meine Meinung ist nie-

mals gewesen, die Welt mit einer neuen Gattung von

Gedichten zu überraschen und für den Anführer auf

einem unbekannten Wege zu gelten. Es ist ein Ge-

legenheitsgedicht , soll von mir das erste und letzte in

seiner Art bleiben; ich verlange keine Nachfolger: ich

mache mir keinen Anhang'.

Oft genug spielen die Litteraturbriefe in die Schles-

wigschen Briefe hinein; seinem Vorbilde widmet Gersten-

berg den grossen 12. Bilef. Die Richtung seiner Kritik

macht bereits das Citat aus Hamann (80, 32 ff. in

Hamanns Werken 2, 487 f.) klar. Wie dieser, ver-

misst Gerstenberg die Achtung vor dem Originale, dem

ein 'mathematischer Lehrer des ästhetischen Durch-

schnitts', wie der Sokratische Philologe sagte, entgegen-
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treten will, und tadelt , wieder mit wörtlichen Citaten,

das schwere Geschütz , mit dem die Berliner nach

Spatzen schössen (Neudr. 84, 1 2 f. = Hamann 2, 512

vgl. Litt.-Briefe 254 und 258). Auch Hamann spricht

brieflich seine Zweifel aus , ob die Briefe dem schrei-

benden Publikum nützen können (1, 422). Nach einigen

Anspielungen, von denen nur die auf Klotz noch halb-

wegs verständlich ist (78, 3) giebt Gerstenberg — schon

die Stilisierung des Einganges lässt an seiner Autor-

schaft kaum zweifeln — ähnlich wie im Hypochondristen

eine Charakteristik der bedeutendsten Prosaschriftsteller ;

die Hamanns erinnert an Aeusserungen der Litteratur-

briefe. Die Worte über Stil (vgl. 63, 2 if.) rufen

Hamanns Klagen über die Schwierigkeit ein Autor

zu sein, ins Gedächtnis (2, 494 u. a.). Bei allem Lobe
ist es wieder das Eingreifen in die Rechte des Origi-

nals, das Gerstenberg an dem Briefschreiber beanstan-

det, wobei uns die Erwähnung einer 'zweiten Auflage'

des Euripides, Plautus oder Homer sonderbar anmutet.

Gerstenberg hat sich jedenfalls gut maskiert; er hatte

weder das Recht , sich als Unbeteiligten hinzustellen,

noch durfte derjenige, der in der Neuauflage der Tän-

deleien die Lessingschen Vorschläge so treulich genutzt

hatte (vgl. Herder Sujihan 1, 447), sich über die Nach-

giebigkeit Wielands (vgl. E. Schmidt, Lessing 1, 424)

lustig machen und auf Klopstocks (80, 20) Beispiel

verweisen. Die Verehrung für Hamann hat seit dem
Hypochondristen Fortschritte gemacht. Er bedient sich

seiner eigenen Worte (83 , e = Hamann 2, 486) um
ihn zu charakterisieren ; die Kürze seiner Schriften hat

Moser gerühmt (Litt.-Briefe 258, wieder abgedruckt in

seinen gesammelten moralischen und politischen Schriften

1, 580). Das Tadeln unbedeutender Autoren hat bereits

der Rambler 4, 93 für überflüssig erklärt. Es ist ge-

wiss nicht unrichtig, wenn Gerstenberg dadurch das

versprochene allgemeine Gemälde beeinträchtigt sieht,

auch Herder spricht sich in diesem Sinne am 19. No-
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vember 1766 gegen Nicolai aus (s. 0. Hoffmann, Biiet-

wechsel Hei'ders und Nicolais S. 2 ; vgl. auch Stui'z

2, 459) — aber die heilsame Wirkung dieser 'Strei-

fereyen', die ganze Wespennester auszuräuchern hatten,

wird zu gering angeschlagen. Unter den Beispielen,

die Gerstenberg anführte, waren ihm die Worte über

Klotz, auf den 212. Brief bezüglich, verhängnisvoll:

die ganze liällische Meute wurde gegen ihn losgelas-

sen. Der Bewunderer Richardsons kann sich mit dem
Lobe, das der 314. Brief Musaeus erteilte, nicht zu-

fi'ieden geben, und weist die gegen seinen Liebling ge-

richtete Verwerfung des tugendhaften Helden , Avie im

Hypochnndristen, auch für die Tragödie zurück (vgl. Litt.-

Briefe 66. 123 ff. 145 ff. 192. 231). Gersteuberg folgt

hier wohl speziell Sulzers 1760 erschienenen Philoso-

phischen Betrachtungen über die Nützlichkeit der dra-

matischen Dichtkunst (s. Braitmaier a, a. 0. S. 70).

Am eingehendsten wird die Recension der Gedichte der

Karschin durchgenommen. Schon die Nennung Shake-

speares und Dantes zeigt die unendliche Überschätzung,

an der vielleicht Freunde wie Dusch und besonders Gleim

Schuld tragen. Ebenso wie Herder und Hamann, ci-

tiert Gerstenberg seine Belegstellen, die Mendelssohns

Kritik (272— 276. Brief) entnommen sind, ungenau und

zwar tendenziös ungenau. So heisst der Beschluss

des 276. Briefes, von Gerstenberg als Anfang der

'Schnurre' bezeichnet, im Originale: 'Überhaupt möchte

ich unserer Dichterin gar zu gern den Wahn benehmen,

dass sie für ihren dauernden Ruhm schon genug gethan

hat. Sie mag ja nicht glauben, weil sie' etc. Es fehlt

also nicht nur die 69, 33 gesperrt gedruckte Apostrophe,

'ehrliche Karschinn', die ganze Form der direkten An-

sprache, in der das Verletzende liegt, ist von Gersten-

berg erfunden worden. Die mit Recht gerügte Tau-

tologie 90, 2 f. ist im letzten Teile als Druckfehler

berichtigt. Möglicherweise ist es andererseits bei Ger-

stenberg Druckfehler, wenn 90, 19 für das 'noch' der



Litteratuibilefe ein 'nicht' eingetreten ist. Neben dex'

Verteidigung von Gramer und Dusch, die der Nachtrag

weiter ausführt, wird auch der Tadel gegen das Ueber-

mass der Empfindung in Klopstocks geistlichen Liedern

(Litterat.-Briefe 51, vgl. 111) auf die Schi'eiber zu-

rückgewiesen. Der Verfasser dieses Briefes hatte Ger-

stenberg selbst das Argument in seinem Aufsatze über

Jas rührende Lustspiel geliefert: 'Wenn die Meisten

durch ein solches Schauspiel gerührt wei'den , haben

wir uns um die Wenigen nicht zu kümmern, wenn die

nichts dabey empfinden' (Lessing, Hempel XI 1, 242).

Auch Klopstock hatte es sich im Hinblick auf diese

Recension an dem Beifalle Weniger genügen lassen

(Nord. Aufseh. 129). Gerstenberg lernt hier wohl von

Moser, der über diese Stelle der Litteraturbriefe schrieb

(Gesammelte moral. und pol. Schriften 2, 484): 'Wenn an

statt 'man' wenigstens 'wir' gesetzt worden wäre , so

wird niemand etwas dagegen einzuwenden haben. Wer
will solchen Herren gegen ihren Willen Empfindungen

zumuten, die bey den geistvollen Oden des Herrn Hof-

pred. Cramers . . . nur ein kaltes Feuer wahr-

nehmen, und die kleinste Ode eines Pindar oder Horaz

dagegen vorzüglich finden.' Der Uebersetzungsfrage tritt

Gerstenberg bei Zachariaes Milton nahe (Litt.-Briefe

173 ff. 226), er beanstandet die Ai'beit im Sinne des

Shakespeare-Aufsatzes. Ein Engländer und ein Fran-

zose stützen sein kunstrichterliches Urteil : Abraham
Cowley mit seiner Preface zu den Pindarick Ödes (works

ed. by S. Johnson. Neuausgabe von Aikin 1806 2,

120 f. vgl. den 31. Litt.-Brief) und Abbe Vatry (His-

toire de l'academie des inscriptions 1740. 12, 107 ff.).

Gerstenberg giebt eine vortreffliche Uebersetzung einiger

markanter Stellen, wobei er die 'Auteurs anciens' durch

•Originale' ersetzt. Er vermeidet es sichtlich , der

Uebertragung der Frau Gottsched (Geschichte der Kö-

niglichen Akademie der Wissenschaften zu Paris Bd. 6

1751) auch nur ein Wort zu entlehnen. Auch Wie-



land (Briefe an Boduier hg. v. Stäiidlin S. 217) und
die Bibliothek (VI 2, 314) sind mit Zachariae unzu-
frieden. Für Gerstenbergs Theorie der Unübersetzlich-

keit darf wohl auch auf den von ihm hochverehrten

Maler Mengs (89, 3 vgl. 13, 20) verwiesen werden,

der sich in den Gedanken über die Schönheit und den
Geschmack in der Malerei jede Uebersetzung verbietet,

weil er sein Werk für unübersetzlich hält. Der Freund
Klopstocks kann gegen Lessings Bemerkungen über die

Hexameter die gründlicheren metrischen Untersuchungen
ankündigen, welche der Verfasser des Messias für die

Fortsetzung der Schleswigschen Briefe und die Frag-

mente über Sprache und Dichtkunst in Vorbereitung

hat. Die mit besonderem Ijobe genannten Kritiken

sind von Mendelssohn (Clementina St. 123 f., Heloise 16()

170, Sokrates 115— 118); von Abbt und Mendelssohn

geraeinsam sind die im Anschluss an Spaldings Schrift

verfassten Zweifel nebst dem Orakel etc. (vgl. Lessing

Hempel 9, 14). Den Ausdruck 'Caut' hatte der 322.

Brief angewendet. Später wird viel von 'hamannischen

(Janf gesprochen (Herder, Lebensbild I 2, 201 und

216. Hoffmarm, Herders Briefe an Hamann S. 34).

Ueber Schade handelte Mendelssohn (90. Brief) über

Kant Resewitz (Brief 280 f. 323 f.). Seinen zusammen-

hangslosen Bemerkungen einen Plan zu unterlegen, hat

sich der Verfasser des 12. Briefes verbeten, somit auch

das Formlose des Zusatzes der Sammler , der bereits

besprochene Punkte von neuem hervorhebt , von vorn-

herein entschuldigt. Drei in den Litteraturbriefen übel

mitgenommene Angehörige und Freunde des Nordischen

Kreises werden ausführlicher, als es im Briefe selbst

geschehen, verteidigt. Zunächst Klopstock und Gramer,

als Verfasser des Nordischen Aufsehers , den schon

der Hypochondrist rühmend erwähnt. Die heitere Ein-

kleidung der Wochenschriften hatte S. Johnson im

Rambler (23. und 107. Stück) abgelehnt. Was über

Cramers religiöse Erziehungsgedanken und Predigt-



manier gesagt wird, ist grösstenteils aus dem Nordischen

Aufseher selbst hervorgegangen (vgl. Allg. Deutsche

Bibliothek TI 1, 249). Schutz der Originalität ist wieder

die Ijosung. Die Parallelen mit andern Schriftstellern

lehnt Moser sowohl für Hamann (Litt. -Brief 258) als

atich im allgemeinen (Reliquien S. 334) ab: 'Ihr Dichter

und Panegj'risten, lasst doch jeden das seyn , was er

ist, und wenn ihr loben wollt, so lobt ohne Verglei-

chung'. Hamann selbst denkt ähnlich- (3, 116). Ein

Freundesdienst schlimmster Art ist die Ehrenrettung,

die Dusch erhält. Man möchte fast an eine Satire

denken, wenn man die Zeilen 104, 19 flF. liest. Die

zahlreichen Angriffe der Litteraturbriefe suchte auch

die Hällische Bibliothek (I 1, 2 und 180) von dem
'grossen Dichter' abzuwenden, während Nicolai in der

Bibliothek der schönen Wissenschaften (I 2, 355) wünschte,

ein Mann wie Dusch möge nur Ungemeines liefern.

Diese Besprechung der Litteraturbi'iefe , die, allerdings

ziemlich lebendig, auf der Oberfläche herumschwimmt
und mit Herders Fragmenten sich nicht vergleichen

lässt, findet in der Hamburger Neuen Zeitung manche
Ergänzung. So bedauert die Recension des 'Idris' (1768

8. 201), dass wir so oft 'einen guten Schriftsteller sich

herablassen sehen, vor den Zoilen ein halb ängstliches,

halb verwegenes Schnipj)chen zu schlagen. Man lasse

die Kunstrichter sich untereinander lächerlich machen:

für den Dichter und Schriftsteller, die keine Kunstrichter-

Empfehluug bedürfen, sey es ein blosses Schauspiel,

woran sie Aveiter keinen Antheil nehmen'. Die bereits

erwähnte Anzeige von Bi'eitenbauchs Gedichten (N. 94)

ironisiert Klotz — 'einer der grössten Kenner, der be-

kanntermassen kein Schmeichler ist' — und seine Epistolae

Homericae. Die Stelle scheint Herder (Suphan 3, 448;

vgl. auch 1, 259) vorzuschweben. Die Litteraturbriefe

selbst erwähnt Nr. 140: 'Auch wir sind keine Verehrer

der Litteraturbriefe, wir sind weit von dem Aberglauben

entfernt, die Aussprüche ihrer Verfasser für untrüglich



zu halten : wir nehmen sie für lieine DoUmetscher des

Publicums, nehmen ihre Stimme keineswegs für die

Stimme der Welt an ; aber sollen wir ihnen deswegen
ihre Verdienste streitig machen ; sollen wir , weil wir
nicht immer ihrer Meinung sind, sie zu dem Pöbel der

Autoren herabstossen, sie abgesetzte Prediger schim2:)fen,

sie verleumden?' Auf die Litt eraturbriefe zielt natürlich

auch folgende Bemerkung: 'Man kann kein schlimmeres

]\Ierkmaal von Mangel an Genie und an Herz geben, als

wenn mau Richardsons bewundernswürdige Meisterstücke

tadelt oder gar kaltsinnig lobt.' Eine Ode der Frau
Karschin, die sich im Rriefwechsel von Gleim und Jacobi

findet, wird (N. 99) den schönsten Dichtungen eines Horaz
an die Seite gestellt. Auch der 111. Teil der sämtlichen

poetischen Werke von Dusch wurde (Nr. 179 ff.) ganz

in Gerstenbergscher Manier , aber ziemlich tadelnd be-

sprochen, ein weiterer Anhaltspunkt für meine Ansicht,

dass wir den so ungeschickt lobenden Zusatz einem der

Freunde Kleen oder Funk zuzuschreiben haben.

Der 13. Brief publiciert nur die Ode Klopstocks

'Rothschilds Gräber', 1766 im Separatdrucke erschienen.

Die Einkleidung hat Gerstenberg der Anzeige der Tän-

deleien in den Litteraturbriefen nachgeahmt. Ich er-

wähne nebenbei, dass Sonnenfels diesen Lessingschen

Einfall in seiner Wochenschrift 'Theresia und Eleonore'

bis ins Detail ausnützt, und zwar ebenfalls für die

Mitteilung eines Gerstenbergschen Gedichtes. Der dä-

nische Dichter S, (105, 22) ist jedenfalls Jens Schil-

derup Sneedorf, der Verfasser der Neuen Edda. Der

Gedanke, abgerissene Stücke aus Klopstocks Dichtung

mitzuteilen, kann kaum ein glücklicher genannt werden.

Viel Kopfzerbrechen hat der 3. Brief bereits Gersten-

bergs Zeitgenossen gemacht. Er bezieht sich auf das

Trauerspiel Bodmers: Julius Caesar, das im Jahre 1763

zu Leipzig erschienen war. Der Herausgeber, nur G.

unterzeichnet, aber durch den Beisatz auf dem Titel-

blatte 'herausgegeben vom Verfasser der Anmerkungen

Litteratui-denkmale des 18. u. 19. Jahrh. 30. f
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zum Gebrauche der Kunstrichter' leicht als J. G. Gel-

lius erkennbar, teilt mit, dass dieses Trauerspiel ihm

von einem 'von unsern Dichtern' zur Veröffentlichung

gesandt worden sei. Er vergleicht das Drama mit dem
Shakespearischen, wobei er sich auf den Ausspruch

Homes , dass ein Körper desto gigantischer erscheine,

je unregelmässiger er gebaut sei (vgl. Neudr. 161, 5 f.),

stützt. Das deutsche Trauerspiel ist ihm eine sittsame

Schönheit gegenüber einem Blendwerke. Weisse erzählt

in seiner Selbstbiographie (S. 110 f. vgl. Minor, Weisse

S. 272 ff.), dass ihm eine Sammlung Bodmerscher Trauer-

spiele, 'worunter Junius Brutus', in die Hände gefallen, der

ein Brief Sulzers an Gellius beilag, worin dieser aufgefordert

wurde, die Trauerspiele in Leipzig drucken und eine heftige

Vorrede gegen Weisse vorsetzen zu lassen. Sulzer

fährt Weisse fort, 'hatte hinzugefügt : sie könnten zwar

in der Schweiz oder zu Berlin gedruckt werden , er

habe sich aber Leipzig dazu ausersehen, um Weisse

bey seinen Landsleuten zu demütigen, weil er hier Bod-

mers Credit am meisten geschadet hätte'. Doch das

Buch fand keinen Verleger und wanderte wieder nach

Zürich zurück, wo es 1768 unter dem Titel 'Politische

Schauspiele' erschien. An erster Stelle figurierte das

Trauerspiel Marcus Brutus. Weisse verwechselte es

offenbar mit dem schon 1761 gedruckten Stücke

Hirzels Junius Brutus (vgl. Bibliothek der schönen

Wissenschaften VIII 1, 123). So lockend es nun wäre,

den oben erwähnten Brief als Vorlage für unsere Parodie

anzusehen, so sprechen doch chronologische Erwägungen
dagegen. Selbst wenn wir die 'zwei Jahre' (22,«) nicht so

wörtlich nehmen, muss sich doch die ganze Aftäire spätestens

1705 abgespielt haben; aber erst am 21. September 1768

schreibt Weisse an Ramler : 'Es laufen noch hier drei

solche politische Dramata dieses Verfassers in Hand-

schrift, nebst einer Vorrede an mich herum , die Herr

Professor Sulzer an Gellius, einen Verleger aufzusuchen,

geschickt hat : aber es will sich kein einziger dazu be-



quemen' (Flerrigs Archiv 79, 151). Vielleicht ist Ger-

stenberg ein älterer Brief, der die Zusendung des

Julius Caesar begleitete, bekannt geworden. Die Schwei-

zer hatten bereits früher ähnliches versucht (s. den
Brief Gessners an Gleim vom 25. Januar 1755 in den

Briefen der Schweizer S. 230 f.). Den Julius Caesar

hatte bereits Nicolai mit Hervorhebung der sprach-

lichen Unarten im 285. Litteraturbriefe besprochen.

Nicolai giebt sich den Anschein, als glaube er, dass

Gellius hier die Maske der Schweizer angenommen,
*da er die tiefe Verehrung Deutschlandes gegen den

ernsthaften Verfasser dieser Stücke kennet'. Eine scharfe

Kritik steht in der Bibliothek der schönen Wissen-

schaften X 1, 133 (vgl. den Brief Mendelssohns an

Lessing Hempel XX 2, 177). Gerstenberg, der einen

seiner ersten kritischen Ausritte gegen Bodmersche

Trauerspiele unternommen, sucht hier offenbar Schwei-

zerischen Stil zu kavrikieren. Das zeigen sowohl die

langatmigen Sätze, als Ausdrücke und W^endungen wie

'Gebund', 'Rank'. 'Seidene farbigte Reden', 'mit Seide

gestickte Worte' , 'von einer vorragenden Höhe der

geheimen Natur gepflückt' (als Citat aus Bodmer auch

in einer Kapitelüberschrift der zweiten Auflage des Hy-

pochondristen verwendet), Erwähnungen des 'Sivric', der

'Poeten der Provenze oder derer von Schwaben' u,

dergl. mehr. Die Tugend der handelnden Personen

wird von Bodmer öfter, u. a. auch in der Vorrede zu

df>r erwähnten Sammlung herausgestrichen. Die Ant-

wort scheint ein erneuter 'Versuch in hamannischer

Schreibart' zu sein, wie auch im Inhaltsverzeichnisse der

ersten Sammlung angedeutet wird. Dafür spricht

auch die Erwähnung Jakob Böhmes, mit dem verghchen

zu werden Hamann sich energisch, wenn auch ver-

geblich, verbeten hatte (Werke 2, 59. 77. 3, 117;

vgl. Sturz 2, 202). Boshaft fragt Wieland bei Bodmer

an 9. Dezember 1772: 'Ist es der Charakter der deut-

schen Genies, dass sie so viel in Gleichnissen reden?'-

f*
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(Briefe an Bodmer hg. v. Stäudlin S. 275.) Mit Bod-

mer beschäftigt sich Gerstenberg nochmals in zwei Re-

censionen der Hamburger Neuen Zeitung , von denen

die eine (1768 Nr. 140) bereits wiederholt herangezogen

wurde. Sie betrifft das 'Archiv der Schweizerischen

Kritik' (1. Bändchen 1768), eine Sammlung älterer

Aufsätze, eröffnet durch einen heftigen Angriff gegen

die Litteraturbriefe, der dem Recensenten die greisen-

hafte Eigenliebe des Verfassers offenbart. Seine älteren

Urteile erweisen sich reifer und durchdachter , als die

neueren. Ausführlich analysiert Gerstenberg den ganzen

Inhalt: 'es ist schon der Mühe werth , dieses wichtige

Stück der Litteraturgeschichte, das, fast wie ein längst

vernachlässigtes Denkmal auf die Nachwelt, auf uns

herabkömmt, ein wenig umständlich und soi'gfältig zu

untersuchen'. In Nr. 168 werden die Politischen Schau-

spiele angezeigt. Gerstenberg verhöhnt Bodmer s törichte

Vorrede, in der er zu viel Vernunft zu besitzen be-

hauptet, um beifällig aufgenommene Stücke zu schreiben.

Mit einer Wendung Gays sagt der Recensent , dass

diese Trauerspiele 'das Mitleid des Lesers, das Schre-

cken des Autors und statt der Bewunderung Erstaunen

erregen'. Auch hier giebt Gerstenberg ein 'florilegium'

von allerlei merkwürdigen Ausdrücken, 'aus denen sich

der Leser nach Belieben eine Theorie der politischen

Sprache im Drama bereiten kann.' Wenn Shakespeare

die gewöhnliche Sprachweise verliess, 'lag irgend eine

trefi'ende Nachahmung des Charakters zum Grunde, die

diesen Ausdruck erlaubte , oder irgend eine feine Be-

obachtung der Natur'. Was aber ein Bodmer nur be-

rühre, werde schlecht.

In die schweizerische Litteratur schlägt auch der

9. Brief über Joh. Conr. Fäsis Abhandlungen über

wichtige Begebenheiten aus der alten und neuen Ge-

schichte, 1763— 1764 in 2 Teilen zu Zürich erschienen,

ein. Den Anfang macht eine Klage über die deutsche

Prosa, welche ebenso wie die Charakteristik der jün-



geren Schriftsteller direkt auf die Litteraturbriefe zu-
rückgeht (vgl. Nr. 6. 52. 212. 256. 224 f. u. a.). Ueber
das schlecht angebaute Feld der Geschichte spricht

Hamann 2, 218. Der Passus über Stilisirung eines Ge-
dankens, auf den ich schon beim 12. Briefe hinwies,

bewog mich, wenigstens einen Teil des Briefes für

Gerstenbergisch zu halten, während ich ihm die an-

schliessende Kritik nicht zutraue. Auffallend ist wieder
der Schluss des Briefes, der im Text nicht aufgenommen
wurde. Für diese, sowie alle anderen Auslassungen bin

nicht ich, sondern der Herausgeber der Litteraturdenk-

male verantwortlich. Zunächst wird der Gedanke Fäsis

gerühmt, einzelne Teile der Geschichte in selbständigen

Aufsätzen zu behandeln, nur hat der Verfasser die

Quellen öfters nicht gehörig und richtig genutzt und
in seinen eingestreuten Bemerkungen zu stark dekla-

miert. Speciell durchgesprochen wird die Abhandlung
über die Geschichte von Karthago, um die Angaben
über Regierungsform kritisch zu beleuchten. Das Vor-

bild Fäsis Gordon ist zwar ein durchaus empfehlens-

wertes, aber es soll nur mit Rücksicht auf die briti-

sche Verfassung, für die es geschrieben, gelesen werden;

also auch hier Betonung des Nationalen. Ueber den

Stil des Verfassers sagt der Recensent : 'Ich bin keiner

von denen, die sich durch den Schweizer Dialekt gleich

abschrecken lassen, ein sonst gutes und nützliches Buch

in der Hand zu behalten; vielmehr gefällt mir manches

nachdrückhche Wort, manche glückliche Wendung darin,

die ich nicht leicht mit andern vertauschen mögte

:

aber ihre Grammatik möchte ich gern verbessert sehen

und das bloss affectirt fremde mir verbitten.' Auf

Schweizerische Sprache und Rechtschreibung wendet er

ein Citat aus August Buchners — nicht Büchner, wie

in dem Briefe konstant geschrieben wird — Poeterey

(1665) an. 'Sollten Sie nicht glauben, dass Buchner

es mit unsern neuen Schweizern zu thun hätte?' Das

auffrischende Element, das in der Sprache der Schweizer



lag, hatte auch Lessing gewürdigt (Litt. -Brief 14).

Erörterungen über historischen Stil gaben Brief 150 ff.

Dass Gerstenberg den Schweizern auch gute Seiten ab-

zugewinnen verstand, zeigte die Hamburger Neue Zei-

tung. Aehnlich, wie im 4. Briefe über Warton, wird

der 9. Brief abgeschlossen: 'Doch dies alles muss Sie

nicht abhalten, die Abhandlungen des Herrn Fäsy zu lesen;

es ist immer ein sehr guter Kopf, ein wohlgesinnter

Mann, den ich mit Vergnügen reden höre, wo ich auch

nicht einerlei Meinung mit ihm bin u. s. w.' So wiese

in den Anfangs- und Schlussätzen Vieles auf Gersten-

berg als Autor hin.

Kürzer kann ich mich über die Stücke fassen, die

ihm nicht zugehören. Der erste Brief, der sich mit

Abbts 'Vom Verdienste' beschäftigt, wurde von mir

Funk zugeschrieben (vgl. Herders Recension Suphan 1,

79, wo ebenfalls die Stelle 4, 19 ff. citirt wird. Herder

bildet sie dann nach im Torso Suphan 2, 256), Ganz
richtig bemerkt der Autor selbst, dass er keine Kritik

gegeben habe : auch seine Verliesserung der Definitionen

Abbts ist ganz unwesentlich. Der französische Original-

philosoph (4, 28) ist wohl Rousseau. 5, 28 ff. begegnet

der auch in die zweite Funksche Recension (56, le)

übergegangene Vergleich von Geld und Sprache, der sich

aus englischen Wochenschriften (z. B. Guardian St. 77)

in Hamanns und Herders Stil einbürgerte. An das Lob
Friedrich V. (7, s ff.) schliesst sich eine von den all-

gemeinen Humanitätsideen getragene Tirade über Fürsten-

erziehung, Regierungskunst und Freiheit der Untertanen,

wobei man speciell an Mosersche Schriften denken mag
(vgl. auchHamann 1,24). Luther wurde vonKlopstock und
Hamann in seiner Bedeutung für Sprache und Nation er-

kannt, die Polemik gegen Curlius hat der Nordische Auf-

seher (Nr. 108) angeregt. Den Ausdruck «fff/ujo/zti'/i)' (12,

1 2) hatte der Recensent der Neuen Bibliothek (HI 2, 303)

missverstanden, indem er eine 'Schmutzige Zweydcutig-

keit' dahinter vermutete. Er erhält im 2. Stücke des



LXXXYII

5. Bandes (S. 358) folgende Aufklärung: 'Kopenhagen.
Wir würden der Gerechtigkeit zuwiderhandeln, wenn
wir folgende uns eingeschickte Anmerkung, die eine

Stelle unserer Recension über die Briefe der Merkwürdig-

keiten der Litteratur betriflPt, mit Stillschweigen übergingen.

'Aeschynomene ist ein Strauch, der bej' einer ganz leisen

Berührung seine Blätter auf einige Zeit niedersenkt

oder auch (denn es giebt mehr als eine Gattung) zu-

sammenzieht. Diese Bedeutung findet sich im Linnäus,

und in keinem einzigen Wörterbuch findet sich eine

andere. Jeder Gärtner kennt dieses Gewächs unter eben

dem Namen. Unbegreiflich sey es also, wie jemand

hier eine Zweydeutigkeit auftreiben könne!' Linne \vird

auch im Briefe selbst erwähnt. Der 7. Brief, unver-

ändert in Funks Schriften aufgenommen, lässt Gottsched

als Sammler von Materialien, als der er sich besonders

im 'Nötigen Vorrathe' bewährt hat, die Gerechtigkeit

widerfahren, welche er weder bei Lessing, noch bei

Mendelssohn, Nicolai und Resewitz gefunden hatte

(vgl. Lessings günstiges Urteil über die mühsam herbei-

geschafften 'Baumaterialien' Hempel XI 1, 9 und Litt.-

Briefe 16. 30. 43. 60. 66. 78 und 172; sowie die Les-

sings 17. Brief anregende Recension Bibl. III 1, 85.

Den Vorrat, 'worinnen Gottsched aus Nationalstolz unsre

Schande aufgedeckt hat', erwähnt auch Sturz in der

Einleitung zur 'Julie'). Die grammatischen und lingui-

stischen Ansichten Funks, die er an Gottscheds Probe eines

deutschen grammatischen Wörterbuches knüpft, sind aus

der Tradition des Nordischen Aufsehers, speciell der

Aufsätze Klopstocks, auf den 53, lö und 55, 21 hin-

gewiesen wird. Von dort stammt der Schutz des

Fremdwortes und die Sorge für Beachtung der Sprache,

die Verdeutschung juridischer Ausdrücke persifliert der

geschäftige jNIüssiggänger J. E. Schlegels (3, 1). An-

deres erinnert mehr an Hamann, so das Provinzielle

(2, 152. 500 u. a.), die Wechselbeziehungen von

Sprache und Denkart (2, 123), der Gegensatz von
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toter Sprache und Sprache des Umgangs (2, 205). Eine

beliebte Haniannsche Wendung ist 'Feyerkleid der Ge-

danken' (2, 805 vgL Neudr. 53, 17 ff.)- Dem Klop-

stockschen Wunsche einer Hauptstadt, den auch die

Litteraturbriefe in specieller Rücksicht auf das Drama
ausgesprochen hatten (Brief 200 und 243), stimmt Funk
nicht bei, wieder auf Hamanns Provinzielles gestützt. Das

Lob des Wortes 'beamtet' hatte Breitinger in der Fort-

setzung der Krit. Dichtkunst S. 225 gesungen. Zu der

Ei'wähnung J. H. Schlegels ist zu bemerken, dass nach

dem Dansk-norsk Litteraturlexicon (1, 183) Funk 1764

dessen Abhandlung über die Vorteile der Dänischen

Sprache übersetzte. Der 10. Brief, vermutlich das Werk
Fleischers, aus dem nur die gezierte Eingangsanspielung

auf Weisses Lustspiel mitgeteilt wurde, sowie der weg-

gelassene 6. Brief bedürfen keiner weiteren Erwähnung.

Der neueren Dänischen Litteratur sind der 19. und der

25. Brief gewidmet. Auch hier kann leider keine ein-

gehende Besprechung stattfinden, da mir die dänischen

Werke unzugänglich waren. Die Eingangsworte ver-

künden mit Jubel das Aufblühen eines guten Geschmacks

in Dänemark, worauf lokalpatriotische Schriften wie der

Fremde, der Nordische Aufseher und die Menechmen
hinarbeiteten. Den Kreislauf im Staatenleben hat schon

Lessing im 9. kritischen Briefe hervorgehoben. Auf die

Fassung des Satzes 1G8, 13 wirken wohl Montes-

quieus 'Consideration sur la grandeur et la decadence

des Romains'. Zur Archäenwanderung vgl. den 132.

Litteraturbrief, Die Zurückweisung der 'Herrchen von

den deutschen Universitäten' (168, 23) erinnert an die

Charakteristik 63, 12, wie auch sonst eine Reihe von Stellen

im Sinne Gerstenbergs gehalten ist; so die Erwähnung
Popes (176, 21) und andrer englischer Schriftsteller, die

Zusammenstellung von Genie und witzigen Köpfen,

(176, 20), die Furcht ein Genie abzuschrecken (176, 21)

der Tadel unversificierter Uebersetzungen (180. 9). Auch

die Frage, ob ein Stoff wie die Schiffahrt poetisch



möglich sei, lässt an den 20. Brief denken. Die Art der

Darstellung jedoch erinnert mehr an die breite, behag-
liche Manier Funks, möglicherweise ist sie hier aber durch
die vielen und langen Citate anders geworden, als in

den übrigen Beiträgen Gerstenbergs. Worte wie 'Funken
des Genies' (177, 35) und 'Simplicität' (175, 25) scheinen

für ihn zu sprechen. Der 19. Brief behandelt die Pu-

blikation der grösseren Gesellschaft 'Forsögne til de

skiönne Videnskab' is. Hall. Gelehrte Zeitungen 1766
St. 61). Auf den Dichter Christian Braumann Tullin

(1728— 1765) war in Deutschland durch den Nordischen

Aufseher (St, 52) und den 48. Litteraturbrief, sowie

durch die bereits erwähnte Uebersetzung Kleens (vgl.

auch Herder Suphan 4, 295) aufmerksam gemacht
worden. Die Neue Edda, deren Uebersetzung beige-

fügt worden, ist von dem oben genannten Sneedorf,

dessen Hauptwerk 'Den patriotiske Tilskuer' ( 1 761—1 763)

von Schmalz und Ebeling (1769— 1772) übersetzt wurde
(vgl. Kordes a. a. 0. 498. Hall. Bibliothek IV 15, 557;

V 20, 690. Allg. Deutsche Bibliothek 18, 225. Her-

der Suphan 4. 229). Die Bemerkungen über Genie und

Geschmack haben ihre Wurzeln im 256. und 312. Litte-

raturbriefe. Der 25. Brief macht die Autorschaft

Gerstenbergs wieder fraglich , wenn wir bedenken,

dass er der Mitherausgeber der hier mit so grossem

Lobe besprochenen 'Sämling af Skrifter til de skiönne

Videnskabers og det danske Sprogs Opkomst', 1765 in

3 Heften erschienen, war. Unter seinen Handschriften

findet sich das dänische Koncept zur Vorrede. Ausser

ihm sind noch Kleen und Fleischer beteihgt, ich habe

nur den Anteil des Letztei'en, die Kritik über den

Sylbenstecher, die Uebersetzung von Nicolais Abhand-

lung vom Trauerspiele aus dem 1. Bande der Bibliothek

und die Abhandlung vom Gebrauche veralteter und

neuer Worte in Erfahrung gebracht. Ich wage keine

definitive Entscheidung, bemerke aber, dass trotz alle-

dem viel zu Gunsten Gerstenbergs spricht. Auch die
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Hamburger Neue Zeitung (1766 Nr. 55) eifert gegen

die Ehrfurcht vor dem Urteile fremder Nationen, wobei

das Urteil des d'Argens über das deutsche Theater

mitgeteilt wird, 'weil uns das Urtheil eines Franzosen

weniger gleichgiltig zu seyn pflegt, als es vielleicht sollte,'

Damit werden auch die Litteraturbriefe getroffen, die

(Nr. 255) eine übei"mässige Freude über die Schätzung,

welche die deutsche Litteratur in Frankreich erfahren,

an den Tag gelegt. Der Schleswigische Briefsteller steht

wieder auf schroff-nationalem Standpunkte. Aus den

übersetzten Proben lässt sich schliessen, dass das däni-

sche Journal sich stark vom Nordischen Aufseher in-

spirieren liess. Die Lustspiele der Charlotte Dorothea
Biehl erschienen 1767— 1769 in deutscher Uebertragung
(s. Hall. Bibliothek IV 16, 754). Gerstenbergisch klingt

die Charakteristik der englischen Schriftsteller, sowie

die Lessings. Der 'berühmte Kunstrichter' (278, 20)

ist Lessing (17. Litt. -Brief). Die Bekanntschaft zwischen

ihm und Gerstenberg hatte Klopstock vermittelt, (s. E.

Schmidt. Lessing II 1, 173). Die Hamburger Neue
Zeitung wird zum Parteiorgan des Dramaturgen. Ueber
Lessings eigenen Anteil denke ich andern Orts zu be-

richten. Die Freundschaft mit Weisse steht noch in

Blüte, wie die Erwähnung des Atreus zeigt. Gegen
die musikalischen Urteile des dänischen Journals pro-

testierte Kapellmeister Scheibe 1765 in einem 'Schreiben'

(vgl. Allg. Deutsche Bibliothek IV 1, 89 ff.).

Mit der Uebersetzung der Neuen Edda schliesst

die dritte Sammlung der Schleswigschen Briefe, ohne

in der nächsten Zeit eine weitere Fortsetzung zu er-

halten. Nicht alle ihre Versprechungen haben die Ver-

fasser eingelöst. Das erste Heft hatte die prahlerische

'Nachricht' gebracht: 'Von diesem Werke, zu dem der

Voi'rat unerschöpflich, und in den Händen der Heraus-

geber bereits schon beträchtlich ist, werden jährlich

vier Sammlungen ausgegeben werden, wovon keine Gat-

tung der Kenntnisse mit Vorbedacht ausgeschlossen bleibt'.
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In sichere Aussicht waren gestellt worden : Nachrichten

über die Monthl^" reviews (44. 34), wie sie die Neue
Zeitung dann regelmässig brachte, Uebersetzungen von

Oden Benzens und Sandöes (176. 35) und eine dänische

Edda (237. n). mit der die Neue Edda nicht geraeint

sein kann. Der erste Feuereifer, mit dem Gerstenberg

an die Arbeit ging, verrauchte bald. Es ist vielleicht

eine Wirkung der Hälüschen Angriffe, wenn er schon

am 9. Juli 1767 an Gleim schreibt: 'Vergessen Sie

die Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur.

mein lieber Gleim. Man sagt mir allerorten so viel

Böses davon, dass ich sie wirklich nicht weiter fortsetzen

will.'

Die Schleswigschen Briefe stehen unter den ver-

schiedensten, heute kaum mehr kontroHerbaren Anre-

gungen: England. Frankreich, Deutschland und Italien

haben zu ihrem Ideengehalte beigetragen, und jede

dieser Nationen hat auch ihre Spuren in dem durch

kein sicheres Gefühl gehärteten Stil hinterlassen. Ein

buntes Bild rollt sich auf. Zum grössten Teile ist es

eine beabsichtigte Maske, die Gerstenberg je nach dem
Thema wechselt. Sein Streben nach Individualisierung

verführt ihn dazu, jeden Schriftsteller und jede Nation

auch in einer ihnen angepassten Sprache zu behandeln.

Sein Vorbild ist Shaftesbury. der in seinen Miscella-

neous reflections(1711) die Schriftsteller verspottet hatte,

welche ihre ganz eintönigen Abhandlungen der Mode
folgend als Briefe bezeichneten, statt jedem derselben

eine bestimmte scharf markierte Persönlichkeit zu Grunde

zu legen und sich sowohl von persönlichen Anschauungen

als auch von der gewöhnlichen Schreibart möglichst zu

entfernen (S. 21 ff.). Gerstenberg erfüllt Herders Forde-

rungen, wenn er mit den Engländern ein Engländer,

mit Hamann ein Hamann wird^^O- ^"^ ^^^^ Englischen

1) Durch die Güte des Herrn Prof. R. M. Werner gehen

mir unmittelbar vor dem definitiven Abschlüsse meiner Ar-

beit mehrere interessante Briefe von Nicolai und Gersten-
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werden sonst wenig gebräuchliche "Worte und die fremd-

artigsten Konstruktionen herübergenommen. Englischer

Humor ist das Vorbild des oft mühsam erjagten Witzes.

Die Litte raturbriefe offen und versteckt unzählige

Male citiert, geben viele Formen der Ansprache, Frage,

derfingierten Einwendung, der Ironie. Uebereinstimmung

des Gedankens hatte oft Uebereinstimmung des Wortes

zur natürlichen Folge. Wiederholt klagen die Littera-

turbriefe über die harte Mühe des Abschreibens (104.

149. 253 u. a. , vgl. Neudr. 16.5, 33), sie schliessen

rasch ab : 'Als wenn ich nicht wüsste, dass Sie ohne-

hin nicht so weit lesen' (vgl. Neudr. 22, i). Die Be-

denken der Schleswigschen Briefe (112, 14), der zoi-

nige Ausruf (163, aa), entsprechen Sätzen des 118.

Litteraturbriefs , der ebenfalls, aber unrichtiger Weise,

gegen Wieland gerichtet ist : 'Wo gerate ich hin ? die

vortreffliche Stelle hat mich so bezaubert, dass ich auf-

zuhören vergass. Wie verdriesslich rauss es auch sein,

von Plato auf Wieland zurückzufallen.' Wie der Ein-

gang der Wieland -Kritik von den Litteraturbriefen

lernte, wurde bereits erwähnt. Der Spott über Wie-

lands Verständnislosigkeit (166, 29) findet seine Paral-

lele im 213. Briefe, wo der Uebersetzer der Mores Eru-

ditorum fragt: 'Was thue ich?' und der Recensent er-

widert: 'Freilich wissen Sie nicht, was Sie thun'.

Wenn Gerstenberg über die Schriftsteller klagt, die in

den Ueberbleibseln ihrer Vorfahren etwas ganz anderes

als Genie gesucht haben, hören wir Lessings Worte
über die Entschuldigung des Pastors Ruhig heraus (23.

Brief). Zur BeschAverde über die französische 'Suffi-

berg zu, welche die Zeitschrift für deutsche Philologie in

nächster Zeit veröö'entlichen wird. Ich kann dieselben leider

nicht mehr für meine Arbeit benutzen, ich freue mich aber

des Beweises, den sie mir besonders für die stilistischen

Beobachtungen erbringen. Aus ihnen geht hervor, dass der

Adressat in Marocco der frühere Mitarbeiter des Nordischen
Aufsehers Barisien ist.
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sence, die aus der Abwesenheit eines Gutes so voreilig

auf die Unmöglichkeit desselben ihre Trugschlüsse baute'

(167, 19 flF.) vgl. Litt.-Br. 92. 'Der Schluss ist selt-

sam, den einige Schriftsteller von dem Mangel gewisser
Worte bey einer Nation auf die Abwesenheit der da-

durch ausgedrückten Begriffe machen wollen'. Ausdiücke
wie 'Fühlbarkeit des Herzens', 'Kenntnis des menschlichen
Herzens' u. a. sind in beiden Sammlungen behebt. — Ha-
manns Einfluss äussert sieh vor allem in der Originalitäts-

sucht und dem anspruchsvollen Vortrage, der auch gute
Gedanken schädigt. Manche Satzkonstruktionen (z. B.

Einleitung mit 'Eben der' Xeudr. 3, 5 Hamann 2, 80.

156 u. a.) sind von ihm beeinflusst. Die Citierwut ist

auch auf Gerstenberg übergegangen ; besonders die

erste und zweite Sammlung wimmeln von Ansjiielungeu,

denen ich nur zum geringsten Teile nachgehen konnte.

Man sehe einmal den 5. Brief au : 43, 25 f. ist aus

Hesiod (ed. Dindorf Op. V. 172 f.), 32, 30 f. eben-

falls (V. 178 f.), 44, 14 ff. aus Pindar (Olymp. U,

156), 44, 30 f. aus Seneca Agamemnon Y. 99. Aus
Hesiod stammt auch 83, 29 (Op. V. 9), Im Ein-

gang des 14. Briefes ist das englische Citat (109 ff.)

aus Loves labours lost (Act ü) und Cymbeline (IV, 2)

zusammengeschweisst, das griechische (109, -ja f.) ist

aus Lucian (Op. ed. Dindorf 14, 26); 117, li ist An-
spielung auf eine Gellertsche Fabel (Ausg. 1751 S. 57j.

Wie Hamann ringen die Schleswigschen Briefe krampf-

haft nach dem richtigen Ausdruck : sie können die über-

quellenden Ideen nicht in das enge Gefäss des Satzes

schliessen. Das führt beide zur Verachtung der Defini-

tion, die Hamann gelegentlich 'das Gerippe einer Maus"

nennt. Entweder suchen sie vergebens durch immer

neugewendete Worte Klarheit zu erreichen, oder sie ge-

fallen sich in elliptischen Exklamationssätzen. Ihr En-

thusiasmus wird unaussprechlich. Man vergleiche z. B.

62, 22 mit Hamann (Werke 1, 423):* 'Mein Herz ist

entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich daran denke,
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ich hervor: Taschenspielerkünste (5,5 Harn. 1, 156. 2,

509), Schminke (63, i
Harn. 5, 139), Muttermäler (80,

14 ähnl. Hamann 6, 31 Muttermäler der Sprache),

Enthusiasterey (115, 35 Harn. 4, 117). Worte wie 'Rhap-

sodie', 'sokratischei Witz' u. dgl. .bedürfen keiner Be-

lege, Das Bestreben, Hamannisch zu schreiben, tritt

besonders in den Gerstenbergschen Beiträgen hervor,

während sich die Aufsätze Funks mehr an Klopstock

gebildet haben, der ebenso wie Moser Einfluss auf den

Stil der Schleswigschen Briefe , aber in geringerem

Masse, als die Litteratuibriefe und Hamann geübt hat.

Die Schleswigschen Briefe zählen nicht zu den

Werken, die einen unverrückbaren Platz in der National-

litteratur behaupten könnten; sie sind aber eines der

bedeutsamsten Syu:ptome des Ueberganges, die 'Morgen-

röte' einer neueren Zeit: sie schlagen die Brücke

zwischen der ätzenden Kritik L^ssings und der warm
empfindenden Exegese Herders. Ein grosser einheit-

licher Zug durchströmt sie: die Verkündigung der Rechte

der Natur und des Genies. Sie haben die Formel ge-

fanden, welche die Gebilde Shakespeares als eigenartig

von allen andern trennte, und sie wagten mit denselben

Augen, die verzückt auf den neuen Prometheus starrten,

Altvater Homer, den Spanier Cervantes, den Italiener

Ariost zu betrachten. Und was sie da gesehen, kün-

deten sie in dunklen Worten, die sibyllenhaft seherisch

und anlockend klangen: was in ihnen unklar war, er-

fasste das Gefühl und bildete es um in die Sprache

des Herzens. Sie sind der Johannes des grossen Pro-

pheten Herder.

Die Aufnahme der Schrift, von der die erste und zweite

Sammlung um die Mitte des Jahres 1766 zu Tage getreten

sein muss, war eine ziemlich geteilte, jedenfalls aber gieng

sie nicht unbeachtet vorüber. Die Neue Bibliothek der

schönen Wissenschaften (III 2, 303 ff.) lobt besonders

den 2. und 4. Brief. Dio Anführung celtischer Dich-



tungen ist 'ein muthiges, originelles und neues Unter-

nehmen. Wir haben neulich aus Dänemark, und wir

werden nicht irren von demselben Verfasser, Gedicht

eines Skalden erhalten, das ein ungemein poetisches

Genie anzeigt.' Mit der Schreibart ist der Recensent

weniger zufrieden, sie sucht "Neuheit und den Schimmer
derselben'. Sehr bedauert wird die 'Empfehlung und
Citierung des abenteuerlichen Geschwätzes von Hamann',

das der Briefsteller auch 'Gott sei Dank nicht in seiner

schröcklichen Vollkommenheit' nachahme, aber die Sucht

nach Fremdwörtern und originellen Wendungen — Bei-

spiele liefert der 12. und 14. Brief— sei doch bedenk-

lich. Gelegentlich nur wird auf die 3. Sammlung (^IV

1, 290. V 1, 28) hingewiesen. In der Ivöuigsberger

Zeitung liefert Herders Freund Scheffner, dessen pri-

vate Urteile uns noch später beschäftigen werden, eine

kurze ungemein lobende Recension der 1. Sammlung

(31. Oktober 1766. 87. Stück Seite 357 f.), die alle

Kenner des Geschmacks um Aufmerksamkeit für diese

merkwürdige Erscheinung bittet. Der Gesaug von

Elvershöhe wird mitgeteilt, um eine ähnliche Bearbeitung

für 'unsere Minnesänger' anzuregen Bei Gelegenheit

der Herderschen Fragmente gedenkt Scheffner (16. Ja-

nuar 1767 5. Stück) dieses "Pendants', von dem die

zweite Sammlung 'ebenso interessant' wie die erste sei.

Von den Schriftstellern des Kordischen Kreises lässt

sich Sturz in seinem 'Briefe über das deutsche Theater',

der Vorrede zur 'Julia', vernehmen (2, 222): 'Der Ver-

fasser der Litteraturmerkwürdigkeiten hat es bereits

richtig angemerkt, wie fehlerhaft es sey, die Trauer-

spiele aller Zeiten und Völker nach griechischen Mustern

zu beurteilen , und Begriffe , die wir von ihrer Aus-

führung abziehen, als ewige Gesetze zu verehren.' Das

Organ Gerstenbergs, die Hamburger Neue Zeitung er-

wähnt diese 'schätzbaren Sammlungen', die "mit wahrer

und gesunder Kritik' Urteile fällen, bei der Inhaltsan-

gabe der Bibliothek (1767 St. 80). Ihr Versprechen,



die 'kürzlich herausgekommene' dritte Sammhmg anzu-

zeigen, haheu sie nicht gehalten. Brieflich aeussert sich

Büie gegen Knebel (30. Dezember 1771 Knebels Litte-

rar. Nachlass 2, 113): 'Ueber das Gedicht eines Skal-

den, das sicher erst vortrefiFlich wird, wenn man es

studiert hat, steht ein schöner Commeutar in den Schles-

wigischen Litteraturbriefen , die die Kabale halb aus

den Händen des Liebhabers gerissen, und die doch mehr
Vortreffliches enthalten, als in allen ihren Journalen

und Zeitungen zusammen steht.' Diese Aeusserung spielt

auf die zahlreichen und heftigen Invektiven an, welche

der Klotzsche Kreis gegen den Herausgeber der Schles-

wigschen Briefe und Mitarbeiter der Hamburgischen
Neuen Zeitung loslässt. Als letzterer hatte Gerstenberg

besonders durch seine scharfe Kritik der Jacobischen

Gedichte 'Winterreise' und 'Abschied an Amor' (1770
Kr. 35. 36 und 46) nicht nur fast ein grösseres Ver-

brechen, als durch seine Biiefe begangen, er hatte sich

auch die Gunst des Allerweltsfreundes Gleim , der in

larmoyauten Episteln zu versöhnen suchte, verscherzt^).

Klotz nahm für die 'nachgeahmten Straussbündel' in den

Actis litterariis Rache. Die Stelle wurde bereits von

Koch (S. 127) und Döring (S. 60) mitgeteilt. Der Voll-

ständigkeit halber führe ich sie wieder an (1767 IV, 3,

346) : 'Si excerperim ea quae ad sei^tentrionalium po^DU-

lorum antiqua carmina pertinent , licet etiam haec nil

reconditi habeant, aut quod multi iguorent, nil inveni in

illis litteris, quod quenquam ad legendum hunc libellum

allicere posset. Ubique obsei'vavi luculenta petulantiae,

ridicule se jactantis protervitatis et mediocris doctrinae

^) Ueber diese Angelegenheit, die ich demnächst durch
zwei unveröftentlichte Briefe Gerstenbergs näher zu beleuch-

ten gedenke, vgl. Martin, Quellen und Forschungen Hft. 2.

S. 11 und S. 28; Morgenblatt für gebildete Leser 1817 Nr.

25; Kawerau, Aus Halles Litteraturleben S. 202 und 225;
Klopstocks Werke 18. 255; Klamer-Schmidt. Klopstock und
seine Freunde 2, 251.
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specimina, Tota vero oratio, quae frigidam et puerilem
aflFectatiouem redolet, clarissime osteudit, iminerito cen-

sorum partes sibi sumsisse istos homines. . . . Raucaque
garrulitas studiumque immane loquendi pro sapientia

est, sententiis si houos auctorum et laus aut minuatur,

aut augeatur, quid moramur, calamos fraugere? Nam ut

nunc sunt tempora, Marsyae quidem similes sunt multi,

sed similem poetam nullus eorum metuit. Priscae seve-

i'itatis exempla si ederentur, harum litterarum scrip-

tores Apollinis viae reliuqueremus.' Als Marsyas konnte

sich Gerstenberg in Hinblick auf seine Hallenser Rich-

ter wohl füllen. In deutscher Sprache wird der Kampf
in den Hällischen Gelehrten Zeitungen und in der Hälli-

schen Bibliothek geführt. Die Hällischen Gelehrten Zei-

tungen berichten (25. September 1766 Nr. 78) über

die erste Sammlung der Briefe , die 'von Gerstenberg

herausgegeben seyn sollen'. Die Schreibart ist 'durch

und dmxh unverständlich. Die Vorrede haben wir drey-

mahl gelesen und dreymahl nicht verstanden' ; vom 3.

Briefe hat der Recensent nur den Anfang herunter-

gebracht. Doch sowohl der 9. als der 12. Brief wer-

den mit Lob bedacht; noch war ja kein böses Wort
über Klotz gefallen, und die Kritik der Litteraturbriefe

konnte auf freudige Zustimmung der Hallenser rechnen.

Aber bereits die ersten Zeilen der zweiten Samm-
lung mussten einen Umschlag herbeiführen , von dem
das 89. Stück vom 3. November 1766 Zeugnis giebt.

Der Recensent bezweifelt, dass Gerstenberg der Ver-

fasser so elender Briefe sein könne: 'sie ihm beyzulegeji

schiene eine Beleidigung zu seyn. Die unreifen und un-

überlegten Urteile, die überall hervorleuchtende geringe

Einsicht in viele Dinge, die beständige und possierliche

Bemühung witzig zu seyn, die häufigen Fehler der

Schreibart zeigen deutlich , dass wir einige Candidatos

academiae für die Verfasser halten müssen'. Natürlich

leuchtet der 'Mondschein im Dickigt' nicht ungerügt,

matt witzelnd bemerkt der Recensent, dass die Ver-

IjitiLiaturdenkmale des 18. u. 19. Jalirh. 30, ff
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fasser wohl nichts weiter gewünscht, als in die be-

sprochene dänische Gesellschaft aufgenommen zu werden.

Der folgende Jahrgang (Nr. 52) hält den Verfasser der

Menächmen (Sturz) für einen Kollegen 'von den seltsamen

Leuten, welche dem guten Geschmack und unserer

deutschen Sprache durch ihre Briefe über Merkwür-
digkeiten die Litteratur betreffend den Untergang drohen'.

Leider fehlen mir die weiteren Jahrgänge der Hällischen

Gelehrten Zeitungen, so dass ich nicht konstatieren kann,

ob sie auch weiter in schwesterlicher Eintracht mit

der Hällischen Bibliothek zu Felde ziehen. Diese

wimmelt von direkten und indirekten Angriffen. I 1,

51 wird bei Besprechung von Lindners Lehrbuch der

schönen Wissenschaften gesagt : 'Wäre ich ein sokra-

tischer Philolog , so würde ich sagen , Herr Lindner

treibt aus allen Gegenden der Litteratur, wie in einer

Klopfjagd, grosses und kleines Wild, schmackhaftes vind

ungeniessbares, auf einen Haufen zusammen' , ein fast

wörtliches Citat von Nr. 83, 9 ff. Im selben Stücke folgt

die Besprechung der 1. und 2. Sammlung (S. 101 ff.).

Zunächst wird die Schreibart, besonders die Fremd-
wörtersucht, scharf getadelt, aber auch die Gedanken
heissen kindisch , 'wozu die Verfasser ihr Hang zum
Sonderbaren und Ausgesuchten, ihr Hass gegen das

Natürliche verleitet hat'. Der 'Mondschein im Dickigt'

paradiert natürlich auch hier. Solchen Leuten, wie den

Schleswigschen Briefstellern , sollte die Obrigkeit ver-

bieten, Kritiken zu schreiben. Der Inhalt ist jedenfalls

nicht 'merkwürdig' und die Fiktion, dass einige Briefe

von einem Engländer geschrieben seien , könnte der

Sprache nach wahr sein. Am besten geglückt sei noch

der 9. Brief, der 12. Brief würde in Fez vielleicht ge-

fallen. Der Recensent hofft, dass die Verfasser in ihrer

'hamannischen' Rüstung keinen Vorrat mehr in die

Hände des Publikums geraten lassen. Die Recension

ist mit F. unterzeichnet, nach Koch (S. 127) die

Chiffre J. G. Jacobis, der also bereits damals gegen
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die Briefe feindselig auftritt. Wie Sclieffuer iui

güustigen Sinne, so erinnert die Bibliothek bei Her-
ders Fragmenten an die Briefe (1 1, 165 ff.): So
abenteuerlich ist hier allerdings die Sprache nicht, wie
die Hamanns und die der kleinen 'Hamännchen , von
denen die Schleswigischen Briefe herkommen'. Zu Her-
ders Charakteristiken bemerkt der Recensent: 'Wenn
dei- Verfasser der schlesw. Briefe eher geschrieben hätte,

vielleicht würde er auch in dieser Reihe von Original-

schriftstellern, wie Mondschein in einem Dickigt. figu-

rieren'. Das 4. Stück des 1. Bandes bringt S. 96
die Anzeige der 3. Sammlung, wieder aus F. 's Feder,

durch einen Spott über die schnelle Postverbindung

zwischen Schleswig und Fez eingeleitet. Ein 'Baby-

lonischer Dialekt' herrsche vor; der angebliche Sokrates

gleiche dem Original von Butlei's Hudibras. Es sei zu

Itedauern, dass die Briefe nicht mit in den Ententeich

geworfen worden. Was der Bibliothekar, der nur das

Aeussere seiner Bücher kenne, vom Liede sage, sei ein

V/ortstreit und 'seine Theorie vom Genie ein Chaos'.

Wenn der Recensent nach verschiedenen kräftigen Ur-

teilen noch bemerkt, dass die Verfasser wohl in die

dänische Gesellschaft aufgenommen werden wollten, legt

er uns die Vermutung nahe , dass wir auch die An-

zeige der Hällischen Gelehrten Zeitungen ihm zuzu-

schreiben haben. In den folgenden Bänden ist noch

oft von den Briefen die Rede : so (II 5 , 43) wird

das Wort Herders über dieselben im Torso mit Freude

citiert oder gelegentlich über die Mode sich nur auf Shake-

speare zu berufen gespöttelt (II 8, 581). Bei den 'Briefen

über die neuere österreichische Litteratur' heisst es:

•Kaum freut sich das Publikum über den Abschied der

Schleswigschen Briefsteller , als es schon wieder mit

einer Nachahmung der Litteraturbriefe heimgesucht

wird' (III 10, 310), und eine Phrase derselben wird mit

dem schon totgehetzten Citate begleitet: 'Ist das nicht

?>rondschein im Dickigt' (ebda. 321). In demselben



Stücke wird auch der Ugolino gänzlich verurteilt iind

Gerstenberg zu den Dichtern gezählt, 'die das Verder-

ben unseres guten Geschmacks beschleunigen helfen.'

Ein gelegentlicher Seitenhieb fällt auf den 'Macht-

spruch' eines Kunstrichters über Unübersetzlichkeiten

fremder Originale (ebda. 511). Die Fremdworce ver-

spottet Jacobi IV IG, 714, und S. 730 wird konsta-

tiert, 'die Schlesw. Litt. Brfe. werden nicht gelesen.'

Von weiteren Aeusserungen (z. B. V 17, 39. 18, 248.

20, 596. 625. 673 f. VI 22, 347 f.) erwähne ich nur

die markantesten: vom Jahre 1770 ab gehen die Angriffe

gegen Gerstenbergs journalistische Thätigkeit mit der

Verurteilung der Briefe Hand in Hand : so äussert sich

Klotz selbst bei Besprechung von Jacobis Werken (V

18, 285): 'Der Character des Menschenfreunds war
allen seinen [Jacobis] Poesien so stark eingedruckt,

dass man den Verf. lieben musste, wenn man nicht ein

Gsg oder Nicolai war. Zwar von diesem kann man
Alles erwarten und jede Zeile , die man auch seinem

Tadel schenkt, ist überflüssig und unnöthig; — aber

wer hätte glauben sollen, dass der tändelnde Spatz
an Venus Wagen sich in eine krächzende Eule der kri-

tischen Minerva verwandeln würde? . . . War es nicht

genug, dass er mit seinen Spiessgesellen (denen Schles-

wigischen Litteraturmännern) an Wielanden sich ver-

sündigt hatte? . . . Einen Jacobi zu tadeln, ist nur das

Herz fähig, welches einen Ugolino hervorzubringen fähig

war.' Klotz spricht noch weiter wegwerfend von 'Gesehen

Chicanen und faden Spöttereien. Wer kann sich so sehr

vergessen, dass er auf Zeitungsblätter antworten sollte,

die seit ihrer Geburt als Muster in den niedrigsten

Schmähungen bekannt sind . . . kein tändelnder , kein

neologisirender , kein schimpfender, kein Philosophie-

schwatzender G:g kann sie schützen — in einem Jahre

ist es so stille von Ihnen in der Welt, als jetzt vom
Ugolino und dem merkwürdigen Briefwechsel nach Fez
und Marocco.' Mit grosser Befriedigung bespricht
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Jacobi selbst die harmlose ~ Uebeisetzung der 'Braut',

durch die sich Gerstenberg 'mehr Achtung als durch
seine Recensionen' erworben, 'die von bitterer Paiihey-

lichkeit und niederer Feindschaft gegen unsere besten

Dichter und Autoren zeugen' und den 'Soldaten und
Paradeplatz' verraten (ebda. 525 f. 564; vgl. das Epi-

gramm Kästners, das Jördens 6, 165 mitteilt). Die selb-

ständigen Schriften der Klotzianer schwuren natürlich

zur Fahne der Pai'teiorgane. Nur wenige sind mir be-

kannt. Riedel fertigt in seinen Briefen über das Publi-

kum 1768 hühnisch die 'willkürlich gemachten Ideen vom
Liede' ab (S, 14) und rettet Wielauds Shakespeare-Ueber-

setzung (S. 204). Wie Gersteuberg über diese Schrift

dachte, geht aus seinem Briefe an Gleim vom 28. Dezem-
ber 1768 hervor, der auch für seine Beziehung zu

Jacobi interessant ist : 'Sagen Sie ihm (Jacobi), dass

ich unsern deutschen Gresset viel lieber lese als den

Gresset der Franzosen. Er muss durchaus mein Freund

seyn. Aber nun, da er eine Pfründe hat, mög er nie

sein Rheinfass missbrauchen, sich zur Hallischen Kritik

zu begeistern ! . . . Ist es nicht ewig Schade, dass ein

so feiner trefflicher Kopf in eine Brüderschaft hat ge-

rathen müssen , die bey dem besten Theile Deutsch-

lands in so üblem Rufe steht V Ich wünsche das nicht

meiner Sicherheit wegen . . . Vom H. Riedel habe ich

eine grosse Idee gehabt, bis ich seine Briefe an das

Publicum las. Ich habe ihn allenthalben als einen Kopf

angekündigt, der uns künftig Ehre machen würde.

Klopstock kann mirs bezeugen, und damals hielt ich

ihn für einen weit hitzigem Gegner von mir, als ich

in den Briefen gefunden habe. Nichts von der faden

Lebhaftigkeit seines Styls zu sagen: wie viel muss er

noch lernen, ehe er nur die Hälfte seiner Urtheile be-

richtigen kann.' Auch C. H. Schmids Zusätze zur

Theorie der Poesie scheinen Gerstenberg feindlich ge-

sinnt gewesen zu sein, nach Hamanns Aeusserung zu

schliessen (an Herder 27. Dezember 1767, Weike 3,



373): 'Von der dritten Sammlung der holsteinischen

Litteraturbriefe wissen wir hier noch nichts, ungeachtet

S. in seinen elenden Zusätzen sie so tadelt, dass ich

mir viel davon versj)reche.' Gegen die Hamburger Neue
Zeitung erklärt sich Weisse (Herrigs Archiv 79, 171

und Morgenblatt für geb. Stände 1840 Sp. 1165), wäh-
rend Knebel sie mit Vergnügen liest (Nachlass 2. 88
und 126). Die AUg. Deutsche Bibhothek (XIV 2, 566)
tadelt den Ton, der gegen Ramler im 38. bis 41. Stücke

1770 angeschlagen werde. (Nicolais Entrüstung s. Les-

sing Hempel XX 2, 346.)^ Im XVII. Bande S. 231
wird dagegen aus Heinses Sinngedichten das folgende

Epigramm citiert

:

Weisst Du denn nicht, was Gerstenberg geschah?
Du alter Hasser der Kritika!
Er recensirte — da üohn
Ihm Grazien, Amor und Musen.
Gythere und Bachus und Chloe davon.
Und sang' er ihnen tausend Lieder,

Sie liebten doch den Kritiker nicht wieder!

Die Glosse des Recensenten K. lautet : 'glaubt er (Heinse).

es sey eine Emj^fehlung für ihn, wenn er das Geschwätz

der Hallischen Zeitungen in Reime bringt, so irrt er

sich nicht wenig. Gerstenberg wird immer einer unserer

vortrefflichsten Schriftsteller bleiben; seinetwegen, oder

zu seiner Verteidigung brauchen wir die Feder

nicht anzusetzen. Aber er recensierte — d. h. er

hielt gewissen Leuten den Spiegel vor, die nichts als

süssen Weihrauch verlangten — und da musste nun
freylich sein Name in die schwai'ze Liste gesetzt werden'.

Geradeso denken die Frankfurter Gelehrten Anzeigen

von 1772 (s. Deutsche Litteraturdenkmale Bd. 7 und

8, S. 9). Dass Wieland nicht zum Lobredner der Briefe

berufen war, ist natürlich. Er schreibt 14. Mai 1766
an Gessner (Briefe S. 70): 'Ich ersehe aus bemeldter

Neuen Bibliothek , dass eine Art neuer Briefe über

deutsche Litteratur herauskomme, worinu meine Ueber-

setzung und Misshandlung Shakespeares, wie sich der



berlinische Kritikus auszudrücken geruht, ernstlich mit-

genommen worden sej.' Unter Nachwirkung der Lek-
türe äussert er sich gegen Riedel 4. Februar 1768
(Briefe S. 18i, vgl. S. 177): 'Herder kann noch ein

Mann werden — aber Gerstenberg? . . . Ich bekenne Ihnen

dass ich aus seinen allzuhoch geschätzten Tändeleyen

niemals viel Gutes von ihm diviniert habe .... der

Mann hat einen Schuss; die schleswigschen Briefe sind

eine originale Produktion eines literarischen Hasen-

fusses, den seine vex-meinte grosse Weisheit rasend

macht. Ich kann Ihnen nicht sagen, v\-ie sehr mir vor

solchen Leuten und ihrer dithyrambischen Schwärmerei

ekelt.' Dass 'weder der tändelnde, noch der kritische

Gerstenberg sein Mann sei', bekannte er 26. Oktober

176S (ebda. S. 225).

Der Einfluss der Schleswigschen Briefe manifestiert

sich zunächst in der regen Uebersetzungsthätigkeit, die

dem britischen Drama zugewendet wird. Die Auffassung

Shakespeares bürgert sich, zum grössten Teile zwar erst

nach Herders Auftreten, in den meisten kritischen Schrif-

ten ein; ein Gegner, wie C. H. Schmid, folgt Gersten-

bergs Verurteilung der Wielandschen Uebersetzung in

seiner Theorie der Poesie und bringt in seiner Biographie

der Dichter (2. Th. 1770; ich kenne nur die Anzeige in

der Hällischen Bibliothek V 17, 284 ff.) einen Aufsatz

über Shakespeare, der durch Sätze wie 'Die Natur hat

kein grösseres Original gebildet' oder 'Kein theatralischer

Dichter hat so viel Illusion' seine Abkunft deutlich ver-

rät. Geradezu zum Abschreiber wird er aber in seiner

Charakteristik Spensers: 'Es wäre unüberlegt, den Mass-

stab der griechischen Epopöe zn brauchen. Spenser

wich mit Fleiss von den Alten ab, und bequemte sich

mehr nach dem Geschmacke seiner Zeiten, welche die

Zeiten der Romanzen und der Ritterschaft waren! Er

folgte mehr Ariost und Tasso als dem Homer und Virgil,'

Spenser brauchte keine Einheit des Helden, ihm genügte,

'wenn alles sich auf ihn bezog. Die Einheit der Ab-
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sieht war die einzig mögliche Verbindung bey einer

solchen Kette von Begebenheiten.' Ganz ähnlich weist

Riedel 1767 im Denkmal Meinhardts (nach der Hällischen

Bibliothek I 3, 5 zu schliessen) auf das Epos des Ariost

und Spenser hin, das seine volle Berechtigung habe,

ohne nach den Geboten des Aristoteles gebaut zu sein,

und legt ein energisches Veto gegen jede Homer-Ueber-

setzung ein. Damms Versuch begrüsste die Hällische

Bibliothek (IV 13, 380) mit der Frage nach seinen

Zwecken, wie sie von Gerstenberg an Wieland gestellt

worden war. Eine Charakteristik Shakespeares giebt

auch Dusch in seinen Briefen zur Bildung des Geschmacks

(Th. 4. 1770 Brief 16). Nicht Erfindung, nicht Ein-

bildungskraft, nicht das os magna sonaturum sind Kenn-

zeichen seines Genies, sondei'u alles zusammengenommen.
Dusch ist so ehrlich, dankbar der Schleswigschen Briefe

zu gedenken, 'deren Verfasser nicht nur durch den Um-
gang vertraut mit dem Shakespeare, sondei'n auch au

Geist mit demselben verwandt ist'. Doch bestreitet

Dusch, der sogar das Beispiel Schönaich herübernirarat,

dass bei Shakespeare irgend etwas Kunst heissen dürfe,

es ist 'Adlerblick des Genies'. Pro domo erweitert er

die Definition der Poesie: 'Empfindung, Handlung und
Dogma' sind ihr Gegenstand. 'Handlung und Leiden-

schaft' sagte die Gelehrten-Republik, die auch in ihren

strengen Gesetzen gegen die Vergötterung der Alten

von Gerstenberg gelernt haben könnte. Das Vei-hältnis

von Sturz zu den Schleswigschen Briefen wurde bereits

von Koch beleuchtet, es würde zu weit führen, seine

Ergebnisse hier wieder aufzunehmen. Die Briefe über

Shakespeare macht sich der Wieland folgende Ueber-

setzer Eschenburg zu nutze (mir liegt die Strassburg-

Mannheimer Ausg. 1775— 1780 vor). Wörtlich werden

die von Gerstenberg übersetzten Scenen aus den Lustigen

Weibern aufgenommen, 'da sie so glücklich in den Schles-

wigischen Litteraturbriefen übersetzt sind' (5, 248), seine

Bemerkungen Averden häufig als Worte eines 'scharf-



sichtigen Kunstrichters' in extenso mitgeteilt (s. 5, 366.

7, 344. 12 im Anhang zum Othello).

Nur andeutungsweise lässt sich Lessing öffentlich

vernehmen. Dass er die Briefe genau studiert, zeigt seine

briefliche Aeusseruug gegen Gerstenberg (XX 1, 271):

•Habe ich doch auch schon an einem andern Orte ge-

lesen, dass Sie mehr von dem Philotas sagen wollen'

(vgl. XX 2, 241). Lessings Beifall meldet Gleim 15. Feb-

ruar 1767 (Lessing Hempel XX 2, 210 Anm.). Boie,

der mit der Klotzschen Kritik sehr unzufrieden ist,

(Brief an Gleim 8. Dezember 1767. "Weinhold, Boie S. 13)

berichtet an Gleim , dass Lessing mit Entzücken vom
ügolino gesprochen : -Auch in seinen Augen haben die

Schleswigschen Litttraturb riefe viel Neues und Gutes,

obgleich er nichts weniger als mit dem kostbaren Tone

zufrieden ist' (ebda. S. 15). Am deutlichsten sind die

oft citierten Worte der Hamburgischen Dramaturgie (7,

121 f.): 'Wir haben eine Uebersetznng vom Shakespeare.

Sie ist noch kaum fertig geworden, und niemand küm-

mert sich schon mehr darum. Die Kunstrichter haben

viel Böses davon gesagt. Ich hätte grosse Lust, sehr

viel Gutes davon zu sagen. Nicht um diesen gelehrten

Männern zu widersprechen, nicht um diese Fehler zu

verteidigen, die sie darin bemerkt haben, sondern weil

ich glaube, dass man von diesen Fehlern nicht solches

Aufheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war

schwer, ein jeder anderer als Herr Wieland würde in

der Eil' noch öfterer Verstössen und aus Unwissenheit

oder Bequemlichkeit noch mehr überhüpft haben; aber

was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser

machen. So wie er uns den Shakespeare geliefert hat,

ist es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht

genug empfehlen kann. Wir haben an den Schönheiten,

die es uns liefert, noch lange zu lernen, ehe uns die

Flecken, mit welchen es sie liefert, so beleidigen, dass

wir notwendig eine bessere Uebersetznng haben müssten.'

Auch an andern Stellen der Dramaturgie lässt sich An-
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regung durch die Briefe vermuten, so S. 6'.}: 'Mau hat

keinen Geschmack, wenn man nur einen einseitigen Ge-

schmack hat ; aber oft ist man desto parteiischer. Der

wahre Geschmack ist der allgemeine', oder wenn Les-

sing (S. 111) die englische Manier des Planes zerstreuend

vind ermüdend nennt; an die Charakteristik Youngs und
Shakespeares erinnert S. 120; 'Wir hören in Orosman

einen Eifersüchtigen, oder wir sehen ihn die rasche

That eines Eifersüchtigen begehen; aber von der Eifer-

sucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger

als wir vorher wussten.' Unwillkürliche Berührungs-

punkte bieten sich natürlich häufig (z. B. S. 257 ff. 260 f.).

Zweifellos zählt Gerstenberg mit zu den Kritikern, die

sagen 'was ein Genie macht ist Regel' (S. 451). Wie-

land hatte sich diesen Partner nicht erwartet, sondern

sich im Gegenteil 'von Lessing und seinen Freunden . .

weder Gnade noch Gerechtigkeit' erhofft (Archiv für

Litteraturgeschichte 7, 506 vgl, Briefe S. 75). Jubel

erregte Lessings Urteil bei den Klotzianern, die es dem
Tadler Wielands C. H. Schmid triumphierend vorhalten

(Hällische Bibhothek I 1, 4. I 3, 171),

Herder betrachtet die neue Erscheinung mit Er-

staunen : 'Ein Aufseher über Deutschland an den Ufern

der Düne ist so eine wunderbare Creatur, als ein

Litteraturschriftsteller auf den Sandbänken der Celtischen

Halbinsel' (an Nicolai 19, Februar 1767 s, 0, Hoffmann,

Herders Briefwechsel mit Nicolai S. 8). Bei Scheffner

hatte er bereits Ende September 1766 angefragt,

ob er die Briefe gelesen, und ein Urteil beigefügt:

'Man sieht offenbar, dass diese Leute eine vierte Faction

machen wollen, die die Litteraturbriefe herabzuwerfen,

die Gottschedianer etwas zu retten, und die Schweizer,

ich weiss nicht, zu loben oder zu tadeln sucht. Sie

scheinen, da die Schweizer grosse Barte trugen, die Gott-

schedianer dumme Deutsche waren, und die Litt,-Br. Anglo-

Gallisierten , einen Skaldrischen Geschmack aufbringen

zu wollen, der zur Bildung Deutschlands viel beitragen
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kann. Wenn die Schweizer Bodraers unter den Dichtern,

und Breitingei's unter den Aesthetikern, wenn die Ber-

liner Kleiste und Gleime zu Dichtern und Lessings und
Moses unter den Kunstrichtern geliefert ; so lass diese

Skald rerund Barden hervorbringen; wir sinds zufrieden.

Der Styl ist moserisch und ihre Denkart nordisch'

(Lebensbild I 2, 19(5). Scheffher verweist in seiner

Antwort vom 30. Oktober auf seine Recension und fügt

hinzu : 'Die Briefe gefallen mir recht sehr, den Schweizer-

brief nehme ich für eine Satire, mit Gottscheden gehen

sie zu gütlich um. Den Litteraturbriefen werfen sie

die kleinen Gegenstände vor, die oft zwej^ und drey

Briefe anfüllen" (ebda. S. 198). Die zweite Samm-
lung erwähnt Scheifner. der in seiner Wertschätzung

Ariosts von Gerstenberg gelernt hat (ebda. S. 200), im

Briefe vom 7. Januar 1767 (ebda. S. 224): 'Sie giebt

der ersten gewiss nichts nach. Was sie über Shakespeare

sagen, ist ungemein schön. Wenn man das Original

nicht versteht, ist besser ganz auf die Bekanntschaft

mit ihm zu renouciren, als die Wielandsche üebersetzung

zu lesen.' So rasch lebt sich Herder nicht in die neuen

Ideen ein: 'Mit den Briefen.... will ich suchen, mich

wieder dahineinzufiuden, nämlich, dass ich sie mit

Aufmerksamkeit lese, denn durchgejagt habe ich sie

längst' (Brief vom September 1767, ebda. S. 272). In

derselben Zeit liest Herder die Menechmen, und schreibt,

wohl beeinflusst durch die Hällischen Gelehrten Zeitungen,

an Hamann : 'Die Menechmen haben Sie vermutlich ge-

lesen: ich weiss wenig aus ihnen zu machen, obgleich

der Nachahmer Ihrer Prose von Gerstenberg davon der

Verfasser seyn soll: von dem Sie auch das vortreffliche

Gedicht des Skalden werden gelesen haben'. (HofFmann,

Herders Briefe an Hamann S. 39). In einer Recension

des Jahres 1767 über Klotzens Epistolae homericae führt

Herder das scharfe Urteil (Neudr. 87, 9 ff.) wörtlich an

als die 'Worte eines Kunstrichter?, die wahr seyn müssen,

M-eil sie dreust gesagt sind'. Solche 'Macht sprüche' sind
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oft nur -vorgefasste Meinungen, die man hinschreibt,

weil man den theureu Herrn Horaz nur aus den Schulen

und den theureu Herrn Klotzius nur vom Titel her

kennt' (Suph. 4, 239). In dem Masse, als sich Herders

Hochachtung für Klotz verringert, steigert sich seine

Wertschätzung der Schleswigschen Briefe. Die Um-
arbeitung der Fragmente nimmt Gelegenheit, sich über

sie auszusprechen ; die anfangs nur sehr bedingte An-

erkennung erweitert sich unter Einfluss Shakespeares und

des Volksliedes bei jeder neuen Erwähnung.

Von voi'uherein raussten sich Herders Fragmente und
Gerstenbevgs Briefe in vielen Punkten berühren: sie

nehmen nicht nur dasselbe Werk zum Ausgang für ihre

Betrachtungen, die sie aus denselben Anregungen von Ha-

mann, Young und Home her weiterbilden, sie suchen

auch die freie Form und scheinbare Systemlosigkeit, die

Herder noch in den theologischen Briefen rühmt (Suph.

10, 272) in ihren Aufsätzen festzuhalten. Ueberragt

Herder seinen Konkurrenten an Ideenfülle, Bildung und
schriftstellerischer Begabung, so zeichnet Gerstenberg

eine intimere Kenntnis der Engländer und Italiener aus.

Auf Gemeinsamkeit der Quellen geht es zurück, wenn
die Fragmente wie die Briefe Schutzschriften für die

Idiotismen, die einen mehr die der Sprache, die andern

mehr die des Autors betonend, werden, oder wenn sie

nationale Litteraturen und Volksgesänge in ihrer Be-

deutung erkennen. Gemeinsam sind ihnen Lieblings-

dichter, wie Shakespeare und Klopstock, unabhängig

von einander ehren sie Hamann und schützen die I\ar-

schin gegen die Kritik der Litteraturbriefe (s. Herder

1, 351. 2, 180; noch in späterer Zeit, z.B. 10, 232.

20, 274). Machen sie damit schon Front gegen ihr

litterarisches Vorbild, so wird die Uebereinstimmung

noch frappanter, wo sie über dasselbe aburteilen. Auch
Herder streitet gegen die Behauptung der Litteraturbriefe,

sie hätten 'bejmahe' ein Gemälde der deutschen Litteratur

in den letzten fünf Jahren gegeben: 'Hätten sich die



Verfasser weniger durch Streitigkeiten hinreissen lassen :

hätten sie es nicht öfters vergessen, dass sie mit dem
Publicum sprächen, so wäre dieses Gemälde vollständiger

und gleichmässiger gerathen' (1, 250). Auch Herder
findet das Strafgericht über diese Legionen elender

Schriftsteller überflüssig: 'Schlechten Schmierern von
Xaclitgedanken, Schilderungen, höhern Weltweisheiten

etc. ihre Fehler weitiäuftig sagen, ist ihnen unnütz und
Lesern verdviesslich'. Zwar gesteht Herder zu, dass

Klopstock öfters Empfiudungen gebe, 'bei denen mancher
nichts empfindet' (1, 269), aber er sollte so gelesen

werden , wie er schrieb (1 , 526) ; die Kritik über

den Nordischen Aufseher heisst kleinlich und unberechtigt.

Diese inhaltliche Verwandtschaft kommt durch das ähnliche

Stilprinzip noch schärfer zur Geltung: 'Mit der englischen

Laune den Witz der Franzosen und das Schimmernde
Itahens zu verbinden', ist die Devise Herders, die ebenso

gut als ?vIotto über den Schleswigschen Briefen stehen

könnte.

Die Umarbeitung der Fragmente vom Jahre 1768
nennt bereits in der zweiten Sammlung die Briefe, denen

Herder für ihre Uebersetzungen nordischer Gesänge 'als

für das angenehmste Geschenk' dankt (2. 188). Wir
sind also berechtigt zu untersuchen, ob die Briefe nicht

die Umarbeitung selbst beeinfiusst haben. Schon die

früheren kui'zen Andeutungen dürften gezeigt haben,

wie vorsichtig man dabei zu Werke gehen muss. Viel-

leicht sind die Briefe massgebend für die stärkere Betonung
der schriftsteilei'ischen Originalität, des Idiotistischen,

und der Unübersetzbarkeit wirklicher Originale. Mit

mehr Sicherheit lassen sich verschiedene Urteile, die in

der Umarbeitung neu formuliert werden, auf Gerstenberg

zurückführen. Die hohe Verehrung, mit der Herder zu

Winckelmann emporsieht, spricht sich nicht ohne einen

tadelnden Beigeschmack aus, der in der späteren Lob-

schrift wieder geschwunden ist. Der 'adle Grieche unseres

Vaterlandes' klingt hier stark an den Gerstfnbergschen
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der Briefe für Lavater verwendet (Lebensbild II 1, 106):

'Winckelmann ist ein Grieche . . . Aber auch unter den

Aegyptern ein Aegypter, und unter den andern Un-

griechen auch ihr Zeitgenosse und Landesmann ? So sollte

er seyn und ists nicht immer. Sein Auge nach den

Griechen gebildet und sein Geist mit dem Ideal grie-

chischer Schönheit erfüllt, suchte dies Bild der Liebe

allenthalben . . . und wo ers nicht findet, will er oft das

nicht sehen, was er sehen könnte' (2, 119 f.). Das sind

Gedanken, die der 5. Schleswigische Brief Herder so

nahe gelegt, die er beherzigt, indem er für sich strebt

mit den Aegyptern ein Aegypter zu werden (vgl. Haym
1, 195 ff.). So spricht er aber auch gegen Hamann aus

(November 1768 Hoifmann a. a. 0. S. 50), dass 'Winckel-

mann alles griechisch machen wolle'. Viel weniger mar-

kant ist der Tadel von Zachariaes Milton-Uebersetzung,

der mehr an die Litteraturbriefe seihst erinnert (2, 40),

oder das Lob von Heynes fliegenden Blättern (2, 140),

das ebenfalls an Gerstenbergs Worte über Hamann denken

Hesse. Dass Herder (2, 211) eine deutsche Hauptstadt

ablehnt, stammt aus dem Provinzialismus Hamanns. In

dieser Zeit verwendet Herder das Wort 'Simplicität'

häufig, und dass er ähnliche Begriffe wie Gerstenberg

damit verband, zeigt das Eeisejournal, das sie besonders

für das Theater und den Ausdruck der Leidenschaften

fordert (4, 475. 482 u. a.). Im Torso über Abbts Schrif-

ten fühlen wir den Hauch der Briefe, wenn Herder die

Fehler als 'Zeichen des Genies' bezeichnet und deshalb

die sorgende Hand der Freunde preist, die Abbt nicht

verbesserten 'wie ein Bentley unserer Zeit den Vater

Hagedorn' (2, 280). Dass Herder wirklich den 20. Brief

mit seiner Analyse der Verbesserungen Ramlers, dem

Herder sonst sehr geneigt ist (z. B. 2, 265), im Auge

hat, zeigt eine Stelle der Kritischen Wälder, wo direkt

auf die Besprechung des Liedes an die Freude Bezug

genommen wird (3, 266): 'Er (Bamler) gab der Freude



Kinder, er umchte sie selbst zum Kinde des Himmels,
er verwandelte die Kenner personeller in Dichter der

Freude ... er gebot ihr die Gesellschaften unvernünftiger

Bachanten zu fliehen, kurz! — er blieb in jedem Zuge dem
Bilde einer allegorischen Person treu . . . alle, wie mich
dünkt, haben Ramlern getadelt, und keiner den Grund
berührt , der ihn verführte.' Noch in späterer Zeit

dringt Herder darauf, ältere Dichter 'unverändert' ab-

zudrucken (15, 497), Zum Teil schliesst sich Herder
auch der Gerstenbergschen Polemik gegen AbbtsRichard-

son Kritik an (2, 321): 'Einige Fehler zu tadeln, die

jeder zu sehr einsieht, sie von einem Parodisten tadeln,

sie vom Recensenten des Parodisten tadeln, sie vom Tle-

censenten des Parodisten wiederholen zulassen: ist un-

zeitig , ist schädlich. So weit mag also der Censor

recht haben* (* Briefe über Merkw. der Litt. I 180,

182) .... aber weiter kaum!' Die vorgetragenen

Einwürfe gegen Richardson mögen 'nach der Mundart
kleinstädtischer Advokaten, und grossstädtischer Hof-

damen, nach dem Fuss von Bei'linersitten u. s, w. ein-

gerichtet sein: ich würde sogar, wenn Richardson ver-

teidigt werden müsste, ihn 'über das unaufhörliche ins

Gesicht loben, über das Posaunen des D, Bartheis, über

den abgeschlagnen Zweikampf, über das Naseweise Dorf-

fräulein, über die langen Briefe, über — über — — ich

würde ihn über alles aus seiner Manier, (die bei den

grössten Meistern doch immer Manier bleibt), entschul-

digen können, wenn ich mehr als Cavaliermässig retten

wollte'. Die letzten Worte scheinen auf Neudr. 44, 7

anzuspielen. Den Vorwurf, dass die Litteraturbriefe zu

viel Unbedeutendes behandeln, hat bereits die 1. Ausgabe

ausgesprochen, in der 2. stilisiert Herder den Satz uro,

wobei er sich der Stelle 166, 30 erinnert: Sie zeigen

nichts, 'als was jeder auf der ersten Seite weiss, dass

sie elende Schmierer sind' (2, 325). lieber die Briefe

selbst urteilt Herder an zwei Stellen des Torso (2, 277):

'Nach ihrem Ableben haben die Litteraturbriefe einen
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neuen \¥ertli erhalten, ungefähr wie eine verstorbene

Gattin durch eine Nachfolgerin, die sie nachahmen will,

aber nicht kann: ich meine durch die Briefe über Merk-
würdigkeiten der Litteratur, in denen hier Brittischer

Spieen und Humor zusammen herrscht, dort ein Caiiriccio

hervorguckt, mit französischen Modeausdrücken um sich

wirft, und auf einmal wieder dasteht in den deutscheu

Harnisch geschmiedet. Möchten diese Briefe, die Brittisch

denken, doch auch Brittisch schreiben, und andern die

leichten Einkleidungen überlassen, die auf ihrem Köi'per

wie presshafte Ordenskleider scheinen. Ihr Genius in

den Totengräbern mit Klopstocks Lyra gefällt nicht

BD, als selbst Bodmers Erdmännchen, oder die iQhnojraiyrtu

des Alciphrons, die die Litteraturbriefe aus einem Her-

kulauum retten. Ihr Bibliothekar am Fischteiche tritt

hier gar nicht auf: lass ihn, wie der Barbier Niklas im
I->on Quixote, unter Büchern wühlen.' Der scliarfe Tadel

Herders bezieht sich fast ausschliesslich auf den Stil

und die Manier. In der handschriftlichen Fortsetzung

des Torso schiebt er diese entstellenden Aeusserlichkeiten

zur Seite : 'Die Briefe über Merkwürdigkeiten der Lit-

teratur kämpfen frej'lich zwar zwischen dem Ton eines

französischen jungen Herrn und eines Genies, das sich

an brittischer Nahrung überladen hat; und auch mir

ist ihre unnötige Sprachenmischung entgegen — sollten

indessen (da de!' unterscheidende Charakter dieser Briefe

ist , feine Schönheiten der verschiedenen Genies unter-

scheidend zu zeichnen) sollten nicht manche Französische

und Brittische Ausdrücke dazu gehören, um eben diese

und keine andre Seite des Genies genau zu treffen : das

Bild mit Einem Zuge zu vollenden. Hierinn sind sie

ausserordentlich glücklich: nicht Kunstrichter, sondern

Kenner der Natur: fehlerhaft, aber Original ira Aus-

druck. Ich wollte also um vieles nicht, dass ich um
den fortgesetzten Umgang mit Gesellschaftern gebracht

Avürde, gegen deren Fehler man warnen muss, dereu

vortreifliche Seiten aber man nicht genug zu schätzen
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hat, zu einer Zeit, da alles unter der Kritik erliegen

will. Wenigstens sollte ihre abgesagte Feindin, die

Hällische Bibliothek, die letzte sein, am rechten und
unrechten Ort uns ein Buch zu verrufen, das in der

Sprachenmischung von keinem, als ihr selbst übertroflfen

wird' (2, 352 f.). Gänzlich unausgeführt bleibt das

Kapitel: Ein deutscher Don Quixote (2, 324). Gerade
dieses wäre vielleicht im engeren Zusammenhange mit

dem 22, Schleswigischen Briefe gestanden, wenn man
aus der Stelle der Adrastea, in die ein Teil der geplanten
Ex'örterungen überging, zurückschliessen darf: 'Ein deut-

scher Bauer musste Sancho, der edle Held von Mancha
ein Unsinniger werden' (24, 392). Neben 'Simplicität'

erscheint mehrfach der Ausdruck 'Muttermäler der Zeit'

(2, 265, 271).

Mit mehr Recht als die Schleswigischen Briefe und
auch in weitaus schönerer Ausführung tragen die Kri-

tischen Wälder den Kopf des Sokrates im Schilde.

Gerstenberg hatte jede Uebersetzung eines Originalautors

für unmöglich erklärt und seufzend gerufen: wer ein

Grieche wäre! Herder wünscht einen deutschen Homer
und weist den Weg, ein Grieche zu werden. Beiden

erscheint die Poesie durch Lessings 'Handlung' zu eng

umgrenzt. Uebereinstimmend mit Klopstock sagt Herder
im Versuch einer Geschichte der Dichtkunst: 'Leiden-

schaft und Handlung ist die Seele der Dichtkunst'

(Lebensbild HI 1 a, 1571. In den Kritischen Wäldern
definiert Herder die Handlung als 'Successives durch

Ki-aft'. Manches hat Herder von Warton und den An-
führungen bei Gei-stenberg gelernt, so wenn er 3, 200
sagt: 'Es ist lächerlich von Homer zu fordern, dass er

sich nach den Sitten einer künftigen Zeit hätte richten

sollen' oder (3, 204): 'Was würde aus Homer, wenn
er sich nach jedem Kuustrichter hätte richten sollen',

hier an den 12. Schles^vigschen Brief anklingend. Auch
Herder redet aus Empfindungen und sieht in ihnen die

sicherste Kritik (3, 224. 4, 13). Eine Stelle des 20. Brie-

Litteraturdenkiiiale des 18. u. 19. Jahrh. 30. ll
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fes taucht im vierten Wäldchen auf (4, 198): 'lUusion

hat zu Deutsch den guten Namen Täuschung', Aus-

drücklich werden die Briefe als 'eine der hesten kri-

tischen Schriften der Zeit' (3, 125) bezeichnet.

So hat sich volle, rückhaltlose Anerkennung lang-

sam Bahn gehrochen; was Herder mit Gerstenberg ver-

einte, war Shakespeare und das Volkslied. Die ersten

kritischen Schriften, die er diesen Themen widmete,

wurzeln im Boden der Schleswigschen Briefe.

Der Name Shakespeare taucht bei Herder zuerst

(vgl. Haym 1, 61 und 167) in einer Recension der

Burnetschen Reformationsgeschichte aus dem Jahre 1765

auf (1, 109). Heinrich VII. erscheint ihm 'als einer

der seltsamsten Köpfe auf dem englischen Throne, bey-

nahe noch wie die Theaterhelden des Shakespeare'; schon

im Jahre 1766 wünscht er einen deutschen Uebersetzer

(Lebensbild 12, 196). Die Fragmente bieten nur ge-

legentliche Aeusserungen, die sich grossenteils auf

Mendelssohn zurückführen lassen (s. z. B. 1, 437. 439.

500 u. a.). Die Umarbeitung hebt hervor, dass die

Engländer mit Recht Shakespeares Concetti und Wortspiele

verteidigen, 'Früchte, die nicht in ein anderes Klima

entführt werden können' (2, 45); als Schöpfer eines

neuen Theaters, der zwar seine Griechen und Römer
nicht griechisch und römisch sprechen Hess, ihnen aber

dafür 'das rührende seiner Brittischen Schreibart' gab,

wird er gegen Ben Jonson kontrastiert (2, 216). Hei'der

macht der Historie den Vorwurf, dass sie zu viel zu

sehen gebe (2, 233). Manche der verstreuten Bemer-

kungen lassen bereits Rücksichtnahme auf Gerstenberg

vermuten, so wenn das 1. Kiitische Wäldchen den Wie-

landschen Tadel der Totengräberscenen abweist (4, 190).

Eine Recension über Dusch zeigt Herder noch sehr

gemässigt (4, 283); er nennt Shakespeare 'ein Genie voll

von Einbildungskraft, die immer ins Grosse geht, die

einen Plan ersinnen kann, über den uns beym blossen

Ansehen schwindelt; ein Genie, das in den einzelnen
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Verzierungen nichts, im grossen wilden Bau der Fabel
Alles ist'. Shakespeare scheint ihm gerade bei den

gemeinsten Vorfällen 'sehr unter sich' , und wenn er

lehren will, 'so halten wir uns vor Bombast die Ohren

zu'. Was Dusch vortrug und was Herder bekämpft,

war aus den Schleswigschen Briefen abgeleitet. Als einen

'so Innern Kenner Shakespeares' bezeichnet die Ugolino-

Recension {4, 314) Gerstenberg, und vindiziert ihm das

Verdienst, Shakespeares Wortspiele vortrefflich erklärt zu

haben. DerRecensent lobt die 'Simplicität' diesesDramas

gegenüber dem Shakespeareschen und ruft nach einem

theatralischen Genie, 'das nur Funken von Shakespeares

Geist hätte, ihm aber seine Untereinandermischung, sein

Uebereinanderwerfen derScenen und Empfindungen Hesse,

und sich keine Episoden erlaubte'. So steht Herder

1769 noch auf dem Standpunkt zweifelndster Bewun-

derung, er hat noch kein inneres Verhältnis zu Shake-

speare, die historische Erfassung fehlt noch gänzlich.

Erst da wird Herder warm, wo ihm der Lyriker

Shakespeare, der Ueberlieferer alter Volksgesänge, zum
Herzen spricht; zu dem grossen Dramatiker sieht er

Zeit seines Lebens mit scheuer Ehrfurcht empor. Für

die Belehrung über Volksgesänge hat Herder den Briefen

bereits seinen Dank ausgesprochen. Wie in der Mallet-

Recension ruft Herder in den Fragmenten nach einem

Propheten in Ziegenfellen, der die Mythologie der alten

Barden und Skalden durchreise, und Nationallieder wie

die Dainos der Letten, die Ballads der Briten, die

Sagoliuds der Skalden herbeischaffe (1, 266. 336 u. a.).

An korrespondierender Stelle gedenkt die Umarbeitung

der Schleswigschen Briefe. Wie sich an Herders Be-

schäftigung mit dem Volksliede das Interesse für Shake-

speare entzündet, bezeugt die Korrespondenz der Jahre

1770 und 1771, die unter zweifelloser Anregung Ger-

stenbergs steht. Er fordert Karoline auf, Romeo und

Julie zu lesen. 'Allen Pöbelwitz der Zwischenscenen,

und alles das Verworrene, was diesem Dichter eigen ist,

h*
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in der Uebersetzung schielt. Aber die Stellen, wo
wahrer Charakter und wahre Leidenschaft sprechen, sind

ihm einzig. Nie ist ein Stück der Liebe gemacht worden,

wie dieses: und die wenigen Scenen, die von dieser

Materie voll sind, verdienen es tausendfach, alle Zwischen-

scenen voll Schlägereien mitzulesen' (Lebensbild III 1,216).

Neben Wielandschem Tadel steht die Gerstenbergsche

Rechtfertigung (Neudr. 130, 22). Karoline rühmt den

Othello; was sie besonders hervorhebt, ist das Lied von der

Weide (Lebensb.IIL 1, 222). An Merck berichtet Herder
über eigene Uebersetzungsversuche an den 'schönsten alt-

englischen Balladen, meistens aus dem Shakespeare'.

In ihrem Altmärchenton und Silbenmasse erscheinen sie

ihm 'unübersetzbar, daher sie auch Wieland meistens

nicht übersetzt oder doch garstig verstümmelt hat'. Als

Beispiel dient ihm das Liedchen Ariels, das Wieland

'garstig travestiert hat'. Gesungen, nicht gelesen dürfen

diese Lieder werden. Herder beklagt, dass ihm seine

Versuche zum grössten Teile verloren gegangen, bis auf

einige Monologe, 'über die ich Wielaud hätte die Augen
auskratzen mögen' (ebda. S, 229 ff. und Wagner, Merck-

briefe 1, 15), Getreulich folgt Herder den Shakesj)eare-

Briefen Gerstenbergs, er muss sogar seinen Enthusiasmus

ganz in derselben Weise einzudämmen suchen: 'Doch

ich plaudere noch immer vom Shakespeare, von dem
ich nie aufhören kann, wenn ich auf ihn komme (ebda.

S. 229). Diese Verurteilung Wielands geht durch eine

Reihe von Briefen an Karoline, deren 'Lehrmeister' er

für Shakespeare werden will, und wird durch eigene

Uebersetzungsj)roben gerechtfertigt, die zeigen sollen,

'wie süss der in Wielands Uebersetzung so barbarische

Shakespeare im Original sei' (ebda. S. 238. 252. 308.

337). Die getreue Schülerin begeistert sich für Jo-

hannis-Nacht-Traum 'ohnerachtet der garstigen, kalten

Verse von Wieland, die die ganze warme Zauberjohannis-

uacht wie mit Schnee bedeckten' (Aus Herders Nachlass



3, 366). Was damals in Herder flutete und stürmte,

drängte nach Mitteilung, Sehnsüchtig blickt er vom
Schiffe auf das nahe Kopenhagen hinüber, seine ganze
Seele erfüllt der Wunsch 'Gerstenberg aufzusuchen, mit

ihm über die Barden und Skalder zu singen, ihn über
seine Liebe und Tändeleien im Hypochondristen und wo
es sey zu umarmen, die Briefe über Merkwürdigkeiten
etc. mit ihm zu lesen, von Hamann, Sturz, Klotz u, s. w.

zu sprechen, und Funken zu schlagen, zu einem neuen

Geiste der Litteratur' (Suph. 4, 434). Diese Begegnung
war ihm leider nicht vergönnt; um so eher musste er

sich bereit finden lassen, einer Aufforderung Folge zu

leisten, die ihn zur Mitarbeiterschaft an den Schleswig-

schen Briefen rief und ihm so Gelegenheit gab, mitGei'sten-

berg in nähere schriftstellerische Verbindung zu treten.

Das vierte Heft war zu Beginn des Jahres 1770
im Verlage J, H. Cramers, Hamburg und Bremen, einer

mit Bode in innigster Verbindung stehenden Firma, er-

schienen. Wegen eines Beitrags zu weiterer Fort-

setzung unterhandelte Bode mit Herder am 20. Juli

1771 (Von und an Herder 3, 282) und ist schon am
17. September 1771 in der Lage, Herdern für die Zu-

sendung des Ossianaufsatzes zu danken (ebda. 3, 288).

Herder erwähnt gegen Hartknoch im Februar 1772
seine 'Skaldenabhandlung in den Merkwürdigkeiten'

(ebda. 2, 22). Aber nicht nur die Schrift über Ossian,

auch Herders Gedanken über Shakspeare sollten in dem
Werke, das sie angeregt hatte, Platz finden. Es sind

jedenfalls ältei'e Arbeiten, die Herder für den bestimm-

ten Zweck neu vornimmt. Die beabsichtigte Fortfüh-

rung unterblieb jedoch ; trotzdem liess Bode den Auf-

satz über Ossian — den Shakespeareaufsatz hatte Herder

zurückbehalten — drucken (Aus Herders Nachlass 1, 45

Anm. 2). Um 'das nackte Ding nicht so jämmerlich'

erscheinen zu lassen , fügt Herder den Shakespeare-

Aufsatz und einige fremde Zuthaten bei: so entsteht das

inhaltsreiche Büchlein 'Von deutscher Art und Kunst.
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Einige fliegende Blätter. HamLurg 1773.' Leider ist

der 5. Band der Suphanschen Herder-Ausgabe noch

nicht erschienen, der einen Einblick in die verschiedenen

Phasen, welche die Arbeit durchzumachen hatte, liefern

würde. Ich eitlere also nach der Original-Ausgabe

:

einige Mitteilungen über frühere Redaktionen des Shake-

speare-Aufsatzes^) gibt Haym 1, 428. Die Unter-

suchung über den Volksgesang nennt sich 'Auszug aus

einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter

Völker', in der Form sich bereits den Schleswigschen

Briefen assimilierend. Haym denkt bei dem fingierten

Adressaten an Merck , wofür auch einige Stellen zu

sprechen scheinen ; andere aber machen es für mich

fast zweifellos, dass Herder sich an Gerstenberg selbst

wendet. Wem konnte Herder mit mehr Recht vor-

werfen, dass er so 'halsstarrig an der Wahrheit und
Authenticität des schottischen Ossians zweifle' (S. 4)?

Wer anders als Gerstenberg hatte 'so oft, oft und
täglich' gefühlt, 'was die Auslassung Eines, der Zusatz

eines andern, die Umschreibung und Wiederholung eines

dritten Worts; was mir andi'er Accent, Blick, Stimme
der Rede durchaus für andern Ton geben könne?' Ich

glaube, es erging dem Ossian-Aufsatz ähnlich wie dem
Shakespeare-Aufsatz : was zunächst als persönliche Kon-
troverse mit Gerstenberg gedacht war, musste, schon

im Hinblick auf die Art der Veröffentlichung, zum
grossen Teile weichen. Dadurch kamen erst die grossen

Lobsprüche auf Gerstenberg hinein, die Anknüpfung
an den 9, und 11. Schleswigschen Brief tritt klar zu

Tage ; Worm, Bartholin werden als Gewährsmänner ge-

nannt, die Kenntnis der Alliterationspoesie beschränkt

sich auf die von Gerstenberg gegebenen Skizzen. Auch
in der freien Form fühlt Herder sich wohl, wie Gersten-

berg bricht er unvermittelt ab : 'Doch aus meinem

^) Vg-l. jetzt Suphan in der Vierteljahrschrift für Litte-

raturgeschiciite 2, 446 ff. und Deutsche Rundschau 60, 401 ff.
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fältigten Faden' an, 'wo er mir in die Hände fällt' u,

dgl. mehr ; der Stil ist noch exklamaiionenreicher, die

Disposition noch mangelhafter. Es kommt mir nicht

zu, Herders Gedanken in ihrer Entwicklung von den
Recensionen der Allgemeinen Deutschen Bibliothek bis

zu den Volksliedern und weiter hinauf zu verfolgen,

ich muss mich begnügen, den Zusammenhang mit Gersten-

berg'schen Gedanken aufzudecken. Der Kreis der

Volkslieddichtung erscheint bedeutend erweitert, die

Betrachtung wird eine internationale. Was Gersten-

berg nicht geben konnte, Charakteristiken, historische

Beobachtungen, vergleichende Sprachstudien, nützt Herder

für seine Forschung. Leitender Gesichtspunkt war bei

Gersteuberg: der wahre Kunstrichter erkennt das

Schöne in jeder Erscheinungsform ; Herder formuliert

diesen Satz: 'Wehe dem Philosophen über Menschheit

und Sitten, dem seine Scene die Einzige ist' (S. 18).

Für das echte Lied fordern beide die Sangbarkeit, beide

geraten auf verschiedenen Wegen zur Ueberschätzung

der Klopstockschen Lyrik. Als Impi'omptu wird das

Volkslied, als Improvisator der Sänger gefasst. In den

Kreis dieser Rhapsoden tritt auch Shakespeare. Was
Gerstenberg besonders an Wieland tadelte, sein Vei'-

hältnis zu Shakespeares Lyrik, das hat auch Herder

gegen ihn ausgespielt; Herder geht aber weiter, er

fordert denjenigen , der sein Recht auf Shakespeare

durch sehi Verständnis erwiesen, als Uebersetzer heraus.

Er citiert das Lied come away, come away death:

'Der sollte nicht mein Freund seyn, der bey diesem so

einfältigen, nichtssagenden Liede, insonderheit lebendig

gesungen, nichts mitfühlte! Indessen, wenn es übersetzt

würde (Wieland hat es, so wie die Meisten dieser

Art, nicht übersetzt), wenn der Einige fast, dem ich

hiezu Biegsamkeit zutraue, der Sänger des Skaldenge-

sanges und der Grabschrift Aspasiens^), und des griechi-

^) Gremeint ist das bereits erwähnte Lied aus der 'Braut'.



sehen Schnitterliedchens ^) und dei" süssen Nänie auf

Wachtel und das Schnittermädchen des Himmels-), und
auf die Herzensangst jenes guten Pfarrers^) — wenn
dieser Dichter, der so Mancheiiey so vortreflich seyn

kann, es übersetzt, wie anders erhält er den Abdruck
der innern Empfindung, als durch den Abdruck des

Aeussern, des Sinnlichen, in Form, Klang, Ton, Melodie,

alles des Dunklen, Unnennbaren, was uns mit dem Ge-

sänge stromweise in die Seele fliesset' (S. 9). Wenn
er dem Ossian des Denis in mancher Beziehung Lob
spendet (vgl. auch Suphan 4, 320 &. und Allgemeine

Deutsche Bibliothek XVH 2, 437 ff.), so geschieht das

in derselben Weise, wie die Briefe Popes verschönerten

Homer beurteilt haben.

Auch der zweite Aufsatz 'Shakespear' war ur-

sprünglich den Schleswigschen Briefen zugedacht. Das
lehren zwei ungedruckte Entwürfe, welche frühere Ent-

wicklungsstadien repräsentieren. Der älteste hat die

Form eines Sendschreibens an den Verfasser des Ver-

suchs über Shakespeares Werke und Genie. Herder

spricht sein Befremden über die Klassifikation des

Shakespeareschen Dramas aus, und stimmt der Ansicht

Gerstenbergs bei, dass Shakspeares Dramen nicht Dramen
im Sinne der Griechen, sondern Geschichte seien. Der
zweite bereits umfangreichere Entwurf beseitigt die

Form eines Schreibens, er wendet sich bereits gegen

Eschenburgs Versuch über Shakespeares Genie 1771,

wie ich nebenbei bemerken will, nicht Uebersetzung

der Schrift 'eines Engländers' (Haym 1, 429) sondern

einer Engländerin, der Mrs. Elisabeth Montagu 'Essay

on the genius and writings of Shakespeare' (London

1769). Eschenburgs Schrift hatte Herder bereits in

der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (XVII 1, 207)

angezeigt ; auch da schweben ihm die Schleswigschen

^) Werke 2, 22 (nach Gessner).

3) s. Neudr. 149, 21 ö.



Briefe vor, wenn er einen 'mehrern Auszug' aus Wartons
Essay on the Fairy- Queen wünscht und Eschenburg

zu einer Uebersetzung Shakespeares einladet, 'die viel-

leicht eine Probe wäre, dass Shakespeare so gar un-

übersetzlich nicht sey, wie uns manche einreden'. In

der zweiten Bearbeitung des Aufsatzes schreitet Herder
schon mächtiger avts ; der Gegensatz zwischen Shake-

speare und der Antike wird als eine in der Eigen-

art begründete Tugend nachgewiesen. Doch wieder bleibt

Herder auf halbem Wege stehen; erst die Notwen-
digkeit, das im Drucke befindliche Heft zu füllen, drückt

Herder wieder die Feder in die Hand, und so erlebt

der Shakespeare-Aufsatz eine endgültige dritte Redak-

tion. Direkte Bezugnahme auf die Schleswigschen Briefe

erscheint getilgt. Nur gegen Schluss wird die aus

Polonius' Reden konstruierte Einteilung des Schauspiels

verworfen , wobei es an Lobesworten für den Autor,

'der gewiss seinen Shakespeare ganz gefühlt hat' (S. 110)

nicht fehlt. Doch spricht die ganze Auffassung ihre

Abkunft unzweifelhaft aus. Das kritische Argument
ist die Illusion tles Zuschauers, aus ihr heraus wird

das französische Drama als unwahr erkannt. Xoch
mehr als Gerstenberg, dem im 20. Briefe die Schilde-

rung des Felsens im Lear als Höhepunkt der poeti-

schen Kraft Shakespeares erschienen war, lässt sich

Herder durch Shakespeares lyrische Momente und ge-

mäldeartige Situationen zur Auflösung dramatischer

Werke in einzelne Bilder verführen, bei beiden kommt
der Dramatiker nicht zu seinem Rechte. Gerstenberg

hatte die Eigenart des britischen Dichters festgestellt

;

Herder legt klar, warum er eigenartig sein musste, an

der Hand einer gegen Home unendlich vertieften Ge-

schichtserfassung; damit fallen die Unsicherheit und

die Entschuldigungen, welche die Briefe noch oft vor-

zubringen hatten. Dankbar nützt Herder die Beob-

achtungen über Historie, die Charakteristik der Leiden-

schaft Othellos, und durchschaut das 'Individuelle' jedes
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Stückes. Hier wie dort tönen dieselben Schlagworte: 'Be-

gebenheiten einer Welt', 'nationale Vorurteile', 'Grösse

habende Begebenheit', 'Gemälde der Empfindung' u. a.

Noch stärker mag in den früheren Fassungen diese

Uebereinstimmung zutage getreten sein , wo Herder

ausdrücklich betonte, dass ihm in den Schleswigschen

Briefen Shakespeare 'mehr erschienen' als in manchen
englischen Abhandlungen; ein Mann, sagt er, werde

darin sichtbar, der 'unverdorben von der Kritik der

Regeln und unverwahrlost von den Vorbildern der

Alten, die ganze weite Natur von Charakteren, Leiden-

schaften, Anlagen, Dichtungen und Spvacharten in ihm

fühlen konnte, und Alles dies in Shakespeares Zeitalter

Volk und Idiom sich zu erfühlen strebte'. Dass die

englische Kritik nicht unberücksichtigt geblieben, zeigt

der fast mit Youngs Worten ausgesprochene Satz : 'Eb en

da ist also Shakespeare Sophokles Bruder , wo er

ihm dem Anscheine nach so unähnlich ist, um im

Innern ganz er selbst zu seyn' (S. 103). Noch in den

Theologischen Briefen heisst es: 'Ossian ist in Personi-

ficationen Hiobs Bruder' (11, 297). Herder hat sich, mit

Stolz ruft er es aus, ebenfalls seinen Shakespeare er-

fühlt. Klärend trat in diesen Sturm der Empfin-

dungen die kritische Schärfe Lessings , vor der sich

Herder auch in der Eschenburg-Anzeige willig beugt.

Von ihm lernt er griechisches und französisches Drama
scheiden. Viel ausführlicher als die Schleswigschen

Briefe spricht er über die missverstandenen Einheiten

der Franzosen. Es scheint mir in hohem Grade wahr-

scheinlich, dass Herder auch den oben aus der Ham-
burger Neuen Zeitung mitgeteilten Artikel Gersten-

bergs kannte. Er fasst den letzten Akt des Trauer-

spiels als Resultat der Handlung, welche sich durch

alle Oerter und Zeiten wälzen darf. Wer sieht hinter

jedem Auftritt nach der Uhr? Auch Herder spricht von

der Illusion der Fantasie, die den Zuhörer wie ein

Traum hiureissen muss. Beide verfallen wieder in den-
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selben Fehler : Gerstenberg vergisst das Theater, Herder
schmäht auf den , der 'da einen Augenblick Brettern-

gerüste fühlt und sucht.' Der Stil überflügelt den des

Ossian-Aufsatzes an Wärme und Enthusiasmus ; die Ge-

danken sind noch ungeordneter, der Vortrag noch

rhapsodischer. Volkslied und Shakespearisches Lied

vereint sich nochmals in Herders Volksliedern. Wäre
Shakesj)eare unübersetzbar? fragt die Ausgabe vom
Jahre 1774 im 2. Buche (Suphau 25, 33. vgl. S. 659).

Bestimmter als in der Eschenburg-Recension lautet

die Antwort : Nein ! Wie Herder hier von Gerstenhergs

allzuharter Ansicht abgeht, so verteidigt er auch den-

jenigen, der als erster das Wagnis unternommen

:

Wieland, ein 'Meister unserer Sprache', hat das Lied

der Desdemona 'vortrefflich' übersetzt (ebda. S. 51,

57). Xeben allgemeinen Anregungen, die sich im Auf-

satz über die nordischen Lieder finden, sei noch speziell

auf den 'Wettgesang der Valkyriur' aufmerksam ge-

macht, auf den Gerstenberg zuerst hingewiesen (ebda.

S. 96). Das von Gerstenberg citierte Liedchen Ariels

wurde zwar übersetzt, blieb aber bei der ersten Re-

daktion vom Druck ausgeschlossen (S. 114). Die Aus-

gabe vom Jahre 1778 wurde durch 'Zeugnisse über

Volkslieder' eröffnet: Zwischen Luther und Lessing steht

Gerstenberg mit seinem Rufe zur Sammlung dänischer

Lieder (Neudr. 58, i4— 24. Suphan 25, 182). Das

Material, welches die Schleswigschen Briefe an nordi-

schen Gesängen geliefert , wird fast vollinhaltlich auf-

genommen. Elvershöh (Neudr. 59, 30 ff. Suphan 25,

209), Morgengesang im Kriege (S. 222 verkürzt gegen

Neudr. 59, n), Lied des gefangenen Assbiörn Prüde

(S. 257 Neudr. 60, 30), Das Hagelwetter (S. 262

Neudr. 62, 5). Im Anhang des von RedUch muster-

gültig redigierten Bandes findet sich unter den älteren

Stücken auch eine Bearbeitung der bei Gerstenberg

mitgeteilten Ballade aus Percy (S. 559). Gerstenberg

hat auch Herders Urteil über die dänische Lieder-
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Sammlung bestimmt, deren Verse er 'unausstehlich' findet

und deren 'neueren Anwuchs' er bedauert (S. 303

und 305). Hier heisst ihm das Shakespearesche Lied

'Süsser Tod . .
.' 'wie ein Seufzer unübersetzbar'

(S. 307). Besonders charakteristisch ist, wie der einst

gerühmte Mallet verächtlich beiseite geschoben wird

(z.B. S. 542). Dass Herder bei seinem Unternehmen auf

Gerstenbergs Mithilfe reflektierte, geht nach Redlichs

Angabe aus einem ungedruckten Briefe vom 28. Novem-
ber 1777 hervor, worin er Gerstenberg um 'nordische

Lieder, übersetzte Kiämpe-Vijser etc., oder was, oder

woher es sey', bittet ; dieser war nicht im Stande, dem
Verlangen Folge zu leisten (Suphan 25, 652. Haym
2, 90 A. 1). Für Gerstenbergs fortdauerndes Interesse

an Volkspoesie zeugt eine im Nachlasse erhaltene Sen-

dung friesischer Nationallieder, die ihm Joh. Heinr.

KirchhofiP aus Föhr 1785 zugehen Hess. Die Schleswig-

schen Briefe hatten damit, dass sie Herder zu eigener

Weiterforschung anregten, ihre Mission erfüllt und
traten vom litterarischen Schauplatze, auf dem sie eine

wichtige Rolle gespielt, ab. Herder selbst gedenkt ihi-er

in treuer Dankbarkeit noch in den Humanitätsbriefen

:

'Eine Sammlung, die weit mehr Aufmerksamkeit ver-

dient, als sie erlangt hat' (Suphan 1 7, 81); in denFrank-

furter Gelehi"ten Anzeigen vom Jahre 1772 scheinen

noch manchmal Gedanken Gerstenbergs, den sie öfters

lobend erwähnen, weiter zu leben. Die Recension

über Eschenburg spricht den vielgewendeten Satz

aus: 'Keine Nation betrügt sich in der V^ahl ihres

Vergnügens' und nennt Shakespeares VV^erke 'Fliegende

Blätter aus dem grossen Buche der Natur, Chroniken

und Annalen des menschlichen Herzens' (DL. D. 78. 142,

144). Auf das Urteil des 20. Briefes könnte S. 866

Bezug genommen sein: 'So traurig bisher für jeden

Kenner der Verlust des Tons, der Sprechmanier, der

Sprachnuance und des Geistes jedes unserer Dichter in

dem Choix des poesies Allemandes seyn möchte, so war
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es doch das einzige Mittel, die Grossen die Namen
Kleist, Gessner, Klopstock u. s. w. aussprechen zu

lehren.' An den Gerstenbergschen Satz (Neudr. 227, 12)

fühlt man sich erinnert , wenn ein Recensent , nach

Scherers Vermutung Schlosser, die Nachahmung der

Natur als 'Regel, nicht als Grundsatz' gelten lassen

will (ebda. S. 514). Originale gelten als 'allemal un-

übersetzbar' (S. 29G). Was Gerstenberg beim Epos
des Spenser ausgesprochen hatte , klingt in der Be-

sprechung von Seybolds 'Schreiben über Homer' an

:

Seybold fragte, wer Homer gelehrt, 'den Leser in die

Mitte der Begebenheit reissen'. Der Recensent fügt

berichtigend hinzu : 'Das ist doch nur der Specialfall

der Odyssee, um auch Geschichte der Einheit näher zu

bringen. Daraus hat man eine Regel der Epopee ge-

macht. Und wo werden wir in der Ilias in medias

res gerissen!' (ebda. S. 482). \Yenn der junge Goethe

das Wesen der Shakespeareschen Dramen im 'Leben

der Geschichte' findet, wenn sein spöttisches Wort über

Shakespeares 'Geschmack, wenn er reimt' sich in ein

fühlendes Studium, das über Wielands Uebersetzung

hinwegsah , verwandelt , wenn er in einer begeisterten

Rhapsodie seine Gestalten in kolossalischer Grösse zu

ertasten strebt, so folgt er ausschliesslich der Beleh-

rung Herders. Selbst Lenz weiss in seinem masslosen

Ergüsse nichts mehr von den Schleswigschen Briefen.

Unterdessen hatte sich Gerstenberg fast wider-

willig an eine neue Fortsetzung des Unternehmens ge-

macht. Es mochten ihn dazu wohl die Beiträge Klop-

stocks und Schönborns veranlasst haben. Der ursprüng-

liche Verlegei', Hansen, hatte schon am 13. Juni 1769

Nachricht von Gerstenbergs Plänen erhalten. In einem

ausführlichen, handschriftlich erhaltenen Briefe stellt

er ihm eindringlich die schlechten Geschäfte, die er mit

dieser Publikation gemacht, vor Augen. 'Belieben Hoch-

dieselben zu erwegen: Sie tragen mir aus freien Stücken

das Werk an, wie ich nun nicht zweifelte, es wüi'de
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seinem Titul genüge thun (wie ich auch noch glaube)

und wie Sie dem Publice selbst, wegen des grossen

Vorrats der Materialien, wie Sie in der Vorrede i) schrei-

ben, zu einer, wer weiss wie langen Fortsetzung des-

selben Hofnung machen, so freue ich mich über meine

glücklichen Aussichten. Fragen Sie ferner , dass ich

jeden Bogen so gut als mit einem Louisd'or baar be-

zahlt habe, und wider alle Vermuthung verschwinden

alle diese glücklichen Aussichten beynahe schon im An-
fange, und ich erhalte die tröstliche Nachricht, dass es

mit dem ersten Bande aufhören soll. Kein Donner-

schlag möchte ich fast sagen, hat mich mehr erschreckt,

als diese Erklärung .... Aber nun mehr kommt ein

Umstand, der mich noch mehr afficirt, ich suchte sie

loszuschlagen, weil sie nicht fortgesetzt werden sollten,

um ein igermassen zu meiner Auslage wieder zu kom-
men, denn ich einhielt nicht den geringsten Wink von
Ihnen, dass sie wieder anfangen solten, wäre er auch

nur in dem Rath bestanden, dass ich mich mit dem
Vei-kaufe nur nicht übereilen solte. Itzt aber höre

ich, sie solten wieder fortgesetzt werden, nun
haben sich Mitarbeiter, ganz berühmte Männer,

entweder selbst dazu angegeben, oder sind dazu ein-

geladen worden, wie Sonnenfels und Dennys, und was
das Vornehmste, nun mehr sollen sie allgemeiner
gemacht werden.' Er beschwört Gerstenberg, ihm eine

Vergütung des Schadens zukommen zu lassen. Welchen
Grund Gerstenberg hatte, mit Hansen unzufrieden zu sein,

weiss ich nicht ; er wurde seinen Forderungen insoweit

gerecht, dass er den Hamburger Buchhändler J. C. Bode,

welcher sich bereit erklärt hatte , die Fortsetzung zu

übernehmen, bewog, den ganzen Rest der Auflage des

ersten Bandes aufzukaufen. Das geht aus einem in

meinem Besitze befindlichen Briefe Bodes an Gersten-

berg vom 13. November 1769 hervor, worin dieser

'-) Vielmehr am Schlüsse der ersten Sammlung.
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dringend um baldige Ablieferung des versprochenen

vierten Heftes ersucht, damit es zu Ostern 1770 aus-

gegeben werden könne. So erschien denn auch bei

der mit Bode in innigster Verbindung stehenden Firma
J. H. Gramer, Hamburg und Bremen 1770: 'Ueber

Merkwürdigkeiten der Litteratur. Der Fortsetzung erstes

Stück.' Aus dem Titel hat Koch mit Unrecht geschlos-

sen, dass die ursprüngliche Briefform ganz aufgegeben

worden wäre. Die Vorrede, zum Teil in Gerstenbergs

Nachlasse erhalten, setzt zunächst den zwei verstorbe-

nen Mitarbeitern, Kleen und Fleischer, ein Denkmal.

Die Sammlung umfasst vier Nummern, von denen zwei

Gerstenberg nachweislich angehören: der Aufsatz über

Johnson, zum Teil im Nachlass erhalten, und der über

das italienische Singgedicht, in die Gesamtausgabe seiner

Schriften wieder aufgenommen. Das Gespräch vom Sil-

benmasse ist von Klopstock, die Pindar-Uebersetzung

von Schönborn. Unbekannt ist der Verfasser der gros-

sen Michaelis-Recension. Ich bin weder in der Lage
die mir meist fernliegenden Themen kritisch zu be-

leuchten , noch halte ich es bei der geringen litterar-

historischen Bedeutung dieser im einzelnen oft sehr ver-

dienstvollen Aufsätze für notwendig, sie in derselben

Weise wie die ersten drei Sammlungen zu untersuchen.

Ich beschränke mich daher auf einige wenige orien-

tierende Bemerkungen.
Die einleitenden Worte zu dem K'.opstockschen

Gespräche sind von Gerstenberg, wie ein handschrift-

licher Entwurf beweist. Auch in der Hamburger Neuen
Zeitung (1768 St. 203— 205; 1769 St. 131 und 132)

brachte er Bruchstücke aus dem 18. und 20. Gesänge

des Messias zum Abdrucke. Kurz nach Veröffentlichung

derselben schreibt er in einem undatierten Briefe an

Gleim: 'Wie gerne wäre ich auch der Herausgeber der

Abhandlung vom Sylbenmasse, die den Meisten, welche

über die Lyrik unseres Originaldichters urtheilen wollen,

so unentbehi*lich ist.' Der Brief über Michaelis' Hiob-
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Übersetzung (1769) zerfällt in zwei Teile: einen allge-

meinen und einen speciellen. Die grossen Verdienste

des berühmten Orientalisten werden bereitwillig aner-

kannt, freilich nicht mit der rückhaltlosen Bewunde-
rung, die der junge Herder ihm entgegen bringt (s.

Haym 1, 148) und die fast unvermittelt unter Einfluss

Hamanns in ebenso masslose Verachtung umschlägt

(ebda, S. 568 Herder an Hamann s. Hoffmann S. 75).

Mit der Arbeit des Michaelis beschäftigten sich eine

Reihe von Schriften und Gegenschriften, die ich nur

aus der AUg. Deutschen Bibliothek (XVI 2, 513 ff. vgl.

XX 1, 359) kenne. Zunächst vvird die Frage gestellt,

wie übersetzt werden solle. Im Jahre 1770 hatte sich

Herder noch nicht öffentlich über die älteste Urkunde
ausgesprochen; aber gelegentliche Bemerkungen zeigen

einen unserm Briefe verwandten Standpunkt, so, wenn
er (Suphan 1, 90) sich eine 'nochmalige mystische Para-

phrase' des hohen Liedes verbietet : 'der Autor schreibe

als Pbilolog und Poet.' Von den Cramerschen Psalmen

fordert er all ihr Licht und allen ihren Schatten, 'nur um-
schreiben muss er nichts' (Suphan 1, 170), Der Brief

wendet sich zunächst gegen Paraphrasen und verlangt

die Bibel wiedergegeben , wie sie wirklich ist. Was
vom biblischen Uebersetzer gesagt wird , untei'scheidet

sich nicht von dem, was Gerstenberg jedem Original-

schriftsteller gegenüber beachtet wissen wollte : die In-

dividualität. Aehnlich wie Gerstenberg bei Wieland, fragt

der Verfasser des Briefes, für wen Michaelis übersetzt

habe? Muss der Uebersetzer das Fremde verwischen,

um den allgemeinen Lehrzweck , den die Bibel hat,

zu erfüllen? Oder muss er uns einen Orientalen als

Orientale wiedergeben? An der wertheimischen Bibel-

übersetzung erweist sich die Unzweckmässigkeit des

ersten Verfahrens. Schon Herder hatte zwischen dieser

und Luther einen Unterschied 'wie zwischen Griechi-

schen und Deutschen Homer' gefunden (Suphan 1, 373).

Eine wörtliche Uebersetzung andererseits werde wenigen
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weg : bewahren, was zum Geiste des Volkes, zum natio-

nalen und schriftstellerischen Idiotismus gehört, tilgen,

was blosser Hebraismus. grammatische Bildung, ist. Der
Stil eines Autors ist etwas anderes als die Sprache

eines Autors. So wird das von Gerstenberg und Herder
erkannte Idiotistische noch genauer geschieden. Einen
Bescheid über die Mittel, Sprache und Stil zu erken-

nen, erhalten wir nicht, nur die Schwierigkeit der Auf-

gabe wird betont. Der 2. Teil versucht die Verfasser-

schaft dem Moses abzusprechen ; was über Mangel der

Handlung in dieser Disputation gesagt wird, stammt
aus Lowth : De sacra poesi Hebraeorum praelectiones,

einem Weike, das Michaelis vortrefl'lich kommentiert

hatte. (Ich benütze eine Ausgabe von 1815.) Lowth
giebt ein ähnliches Argument (S. 366), auch er sagt

ausdrücklich : 'aliud disputationis inter Jobum et amicos,

aliud universi poematis esse argumentum; alium esse

poematis, alium universae historiae finem .... habet

nullam, ne simplicem quidem actionem' (S. 375) und
spricht das Gedicht Moses ab. Im Sinne Herders (s.

Suphan 2, 286 f.) und Hamanns wird Michaelis geraten

aus der älteren Sprache Luthers Wärme und Kraft zu

ziehen. Trotz der Anschauungen, die oft lebhaft an

Gerstenberg erinnern, trotz mancher im Stile der frühereu

Sammlung gehaltenen Sätze, halte ich Gerstenberg nicht

für den Verfasser : ihm entspricht weder inhaltlich die

Trennung von Stil und Sprache, noch findet die breite

populär-philosophische Darstellung in ihrer klaren, oft

ermüdenden Nüchternheit bei ihm eine anderweitige

Entsprechung. Den wirklichen Autor weiss ich nicht

einmal vermutungsweise anzugeben. Ueber Herders

jugendliche Ll^ebersetzungsversuehe s. Suphan 12, 406.

In den Briefen, das Studium der Theologie betreifend,

giebt er eine dithyrambische Charakteristik des Buchs

Hiob, 'ein hob er Nachhall der ersten Zeiten der Welt'.

Eine Uebersetzung ist 'äusserst schwer und in Versen

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. .Jahrh. 30. 1
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Buch nicht gehabt und kann's nicht haben in unsern

jetzigen Sprachen; zumal in Versen .... Fast bleibt

bisher noch immer Luther der Held der Bibelüber-

setzung und (Trotz aller verfehlten Stellen) insonderheit

auch in diesem Buche' (10, 130 ff.). "Wie man Grieche

und Römer bei Griechen und Römer werden müsse, so

sei es notwendig mit diesem Werke, einerlei ob es Ge-

schichte oder Dichtung sei, in den Orient zu wandern.

Specielle Bezugnahme auf den Schleswigschen Brief

findet sich bei Herder meines Wissens nicht; man könnte

höchstens anführen , dass er die Uebersetzung von
Michaelis in demselben Briefe, in dem er der Merkwür-
digkeiten gedenkt, abscheulich nennt (Wagner, Merck-
bi'iefe 2, 36). Schon in den früheren Sammlungen war
von Samuel Johnson die Rede gewesen; Gerstenberg

hatte den ernsteren Charakter, welchen er der veralteten

Wochenschriftstell erei gegeben, verteidigt (vgl. den 211.

Litt.-Brief und Herders Lebensbild I 3 a, 76). Die vierte

Sammlung rettet ihn als Stilisten gegen die Lukian

nachgebildete Satire Lexiphanes, deren Autor ein ge-

wisser Campbell ist (2. edition 1767). Die Neue Biblio-

thek der schönen Wissenschaften (Vi, 192) hatte viel

Geist und Laune darin gefunden. Die Fragmente rufen

nach einem deutschen Johnson (1, 267), während das

2. kritische Wäldchen vom Rambler als einer Schrift 'voll

Menschenkenntnis und voll schläfriger Allegorien' (3,

265) spricht. Wie sehr sich Herder von der geistreich-

elnden Manier Johnsons abwandte, zeigt die Adrastea,

wo er (23, 185) den feinen Witz Swifts mit den 'drei-

sten aber hohlen Drescherschlägen' Johnsons kontra-

stiert. Gerstenberg sieht in Johnson eine schrift-

stellerische Individualität, die als Original hoch verehrt

werden muss. Die Betrachtungen über den Stil eines

Schriftstellers hängen innig mit den gegen Nicolai ge-

äusserten Ideen zusammen, sowie Gerstenberg sich auch

hier wieder bemüht, die Manier des besprochenen
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Shaftesbury wird ausdrücklich Bezug genommen. Sim-
plicität ist ein relativer Begriif, wie Hamann ähnlich

von der Deutlichkeit sagte : der Tadel der Kunstwörter
ist in Recensionen der Hamburger Neuen Zeitung wie-
derholt zu lesen. Der ganze Artikel ist diktiert von
einer grossen Ueberschätzung Johnsons, die in den Lu-
kianschen lI(joinfi^evg d tv Xoyoig (Dindorf S. 5) ihren

Gipfelpunkt findet. Manches berührt sich mit den von
Gerstenberg überKlopstock geäusserten Ansichten. lieber

die im Original-Texte oft ganz verdruckten griechischen

und römischen Rhetoren (Neudr. 327, i ) s. Bahr, Geschichte

der römischen Litteratur 2, 434, 464. Den Pädario-

des vermag ich nicht nachzuweisen. Im Nachlasse Ger-

stenbergs finden sich eine Reihe von hingeworfenen

Bemerkungen , welche zum Teil in dem Artikel über

Johnson verarbeitet wurden, zum grössten Teil jedoch

unausgeführt blieben. Es geht daraus hervor , dass

Gerstenberg dem Wochenschriftsteller Johnson eine spe-

cielle Untersuchung zugedacht hatte, die sich vor allem

mit seinem Briefstil beschäftigen wollte. Den Begrifi"en

Stil und Simplicität Avar ursprünglich eine viel ge-

nauere Erörterung zugedacht.

Das Verhältnis des Kopenhagner Kreises zur Musik
würde eine eingehende Betrachtung verdienen. Von den

musikalischen Abenden in Gerstenbergs Hause hat Sturz

eine viel citierte Schilderung gegeben (vgl. auch Lappen-

berg, Briefe von und an Klopstock S. 152). Gerstenberg

selbst schreibt Cantaten und melodramatische Scenen wie

die Ariadne und die Amerikanerin, letztere für den Bücke-

burger Bach; mit dem Hamburger Bach, der sich an der

Komposition einiger Gedichte versuchte, steht er im Brief-

wechsel (vgl. La Mara, Musikerbriefe 1, 207 f.). Schon der

20. Schleswigsche Brief hatte einige Grundzüge zu dem an

einen Freund in Hamburg gerichteten Aufsatz gegeben.

Von der Musik als Tongemälde der Empfindung und

ihrer Uebereinstimmung mit dem Worte war bereits dort
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die Begriffe selbst näher. Sichtlich schweben ihm Her-

ders Gedanken über die Worte als 'Zeichen' vor, auf

die Kritischen Wälder spielt er an, wenn er jede Er-

örterung über den Ursprung des Gesanges beiseite lässt.

Sehr viel schöpft Gerstenberg aus Rousseaus Diction-

uaire, besonders für die historisch-kritischen Bemeikun-

gen, zu denen auch La Hayes Essay sur l'union de la

poesie et de la musique 1765 und der 3. Band von Du
Bos Reflexions critiques beigetragen haben. Die mir

bekannt gewordenen Schriften Marpurgs bieten keine

nennenswerte Uebereinstimmung, mehr dürfte sich viel-

leicht im kritischen Musicus von Scheibe, der mir un-

zugänglich war, finden. Gerstenbergs Standpunkt ist

wieder ein einseitiger; nur Gesang im engsten Sinne

des Wortes erscheint ihm als Ideal der Oper, das ita-

lienische Recitativ wiederspricht dem deutschen Sprach-

geisl. Mit Rousseau erkennt er dagegen das Recitativ

oblige an. Bei der Nachahmung durch Töne, die Ger-

stenberg bereits in Ramlers und Krauses Sammlung be-

anstandete (Neudr. 209, 1 6, ausführlicher in der Hamburger

Neuen Zeitung 1768 Nr. 46), trennen sich Klopstocks

und Gerstenbergs Wege: die Vorwürfe, die Gersten-

berg der allzu vorlauten Instrumentation macht, zielen

hauptsächlich auf die Glucksche Oper. Die Sätze über

Deklamation des Sängers und Behandlung der Stimme

haben noch im heutigen Wagner-Kampfe ihre Bedeu-

tung nicht verloren : manche Aeusserungen sind frap-

pant zeitgemäss! Gerstenberg dehnt seine nationalen

Forderungen auch auf die Oper aus. Den Schluss der

Sammlung macht die Uebersetzung der Pindarischen

Ode, ein Werk des jungen Schönborn i). Das Werk,

^) s. J. G. Rists Aufsatz, Schönborn und seine Zeitge-

nossen, jetzt bequem zu finden in seinen Lebenserinnerungen

3, 274 ff. Weinhold im Archiv der Schlesw.-Holstein-Lauen-

burgischen Gesellschaft Bd. 22 sagt irrtümlich, dass Schön-
born seinen Aitikel in den Merkwürdiarkeiten unterzeichnet
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das den Stil des Sturms und Drangs angebahnt, scliliesst

mit einer dithyrambischen Ausartung desselben ab. Durch
die schwerfälligen, nach Machtworten ringenden Sätze

schimmern die Gedanken derlierderschenFragmente über-

all durch. Besonders den Vorzug, den die deutsche Sprache

der englischen gegenüber durch ihre Inversionen habe,

hatte die erste Sammlung der Fragmente nachdrücklich

hervorgehoben. Der Einfluss Klopstocks äussert sich so-

wohl im Preise der deutschen Sprache und Dichter-

sprache , als in dem Hinweise auf den Heliand. Die

ganze Fortsetzung ist ein schwaches Nachspiel der drei

ersten Sammlungen: die unmittelbare Frische von Form
und Inhalt hat in der breiteren Abhandlung keine Er-

neuerung gefunden; man wird die oft selir vernünf-

tigen Gedanken mit Interesse lesen, bedeutungsvoll sind

sie für die Entwicklung der Litteratur nicht geworden.

Sie erregten auch zu ihrer Zeit kein Aufsehen. Oeffent-

lich Hess sich die Allgemeine Deutsche Bibliothek XXII
2, 608 vernehmen: Der Artikel über Michaelis ist ein

'Meisterstück des Vortrags'. An dem ganzen Hefte wird

nur die Pindar-Uebersetzung getadelt, die, Klopstock

oder einer seinesgleichen, vielleicht müde, nur zu lesen,

aufs Papier geworfen. Die HäUische Bibliothek (VI 24,

697 ff.) lobt diese Fortsetzung, die sich so vorteilhaft

in Stil und Haltung von den früheren Sammlungen un-

terscheide, ungemein. Auch Herder hält Klopstock für

den Autor der Pindar-Uebersetzung und tadelt den

'Straussenflug. Die Musik fehlt völlig' (Wagner, Merck-

briefe 2, 36). Anders urteilt Boie (an Knebel, 2. März
1772 Litterar. Xachlass 2, 118): 'Der Verfasser des

Liedes der Bergnymphe ist ein gewisser Herr Schön-

born in Hamburg , von welchem auch die vortreffliche

habe. Dass Schönborn die kurze Korrespondenz zwischen
Goethe und Gerstenberg vermittelte, zeigt Redlich 'Ein un-

gedruckter Brief Goethes'. Festgabe für Prof. Roepe. Ham-
burg 1878.
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pindarische Ode in den Schlesw. Merkwürdigkeiten ist.

Ein vielversprechender Kopf!'

Das Werk noch weiter zu führen, war Gerstenberg

nicht zu bewegen, obwohl Freunde, wie Pastor Noodt

in Lübeck (handschriftlich 23. Dec. 1771) es dringend

wünschten. Seine ursprünglichen Intentionen scheinen

weiter gegangen zu sein : er notiert sich auf demselben

Blatte, das Concepte zum Johnson-Aufsatze enthält, ver-

schiedene noch zu behandelnde Themen, z. B. 'Idx'is. —
Dorats Idee de la poesie Allemande. — Ueber die Schreib-

art der Tragödie aus den verschiedenen Gesichtspunkten

des alten und neuen Theaters. So auch über die Chai-aktere

nach Lessings Aeusserung — Spensers Briefe über das

Sylbeumaass — Aussicht zur Erweiterung der drama-

tischen Kunst. Die Pläne können mannigfaltiger, die

Aufzüge besser, durch Musik oder Chöre verbunden,

das Sylbenmaass theatralischer seyn.'

Es erübrigt noch einige Worte über die weitere

schriftstellerische Thätigkeit Gerstenbergs zu sagen. Im
Jahre 1771 erschien eine 'zweite und vermehrte Auflage'

des Hypochondristen, den Gerstenberg auf Veranlassung

Hansens völlig neu bearbeitete. Eine bei Jördens citierte

Ausgabe von 1784 habe ich nicht gesehen. Die Bei-

träge der Genossen sind auf wenige Nummern reduciert,

nur die Dichtungen Schmidts blieben erhalten. Die Er-

zählung, welche so jäh abgebrochen worden war, wird

zu Ende geführt : Zacharias Jernstrup findet seine ehemalige

Geliebte wieder, die ihm trotz mancher Versuchung treu

geblieben und in den bedenklichsten Situationen ihre

Delikatesse bewahrt hat. Ein sonderbares Hochzeitsmahl,

bei dem noch sondei'barere Skolien gesungen werden, bildet

den Abschluss der höchst barocken Handlung, einer so-

wohl inhaltlich als stilistisch missglückten Xachahmung
des Sterneschen Romans. Besonders die Schamhaftigkeit

des Onkel Toby scheint Gerstenberg vorgeschwebt zu

haben. Bedeutende Vermehrung haben die Gedichte

und üebersetzungen erfahren. Aehnlich wie für die
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lustigen Weiber wird ein genauer Auszug mit Ueber-

setzungsproben aus Gays Three hours after marriage

gegeben , und im Anschluss daran sein Yorbericht zu

What ye call it, eine Verteidigung der Tragikomipasto-

ralfarce wörtlich übertragen. Auch einige Scenen aus

Ben Jonsons Epicoene treten neu ein, während die

Balkonscene aus Romeo und Julie weggefallen ist. Wahr-
scheinlich wollte Gerstenberg nur Unbekanntes in Deutsch-

land einführen. Im Freundeskreis des Zacharias tritt

eine neue Person auf, ein junger Dichter Namens Rose,

der nicht nur eine Swiftsche Cantate vorträgt, sondern

auch eine Horazische Ode im modernen Gewände zum
besten gibt. Steht Gerstenbei"gs Figur im Zusammen-
hange mit dem Dichter Rose, dessen Uebersetzung der

Heldenbriefe des Ovid in J. E. Schlegels Fremden St.

30 f. lobend erwähnt wird? Auch im Hypochondristen

findet seine Arbeit grossen Anklang: 'Das war wie ein

litthauisches Daino!' lässt Gerstenberg einen der Teil-

nehmer ausrufen, um daran leicht eine ganz vortreffliche

gereimte Uebertragung des von Lessing bereits mit-

geteilten 'Ich habe aufgesagt . ,
.' anschliessen zu können.

Auch hier hat Klopstock wieder beigesteuert: es er-

scheinen Bruchstücke der Gelehrten-Republik (vgl, Lap-

penberg a. a. 0. S. 232) und die Oden Braga und die

Kunst Tialfs in einer, von der späteren vielfach ab-

weichenden Fassung, ähnlich wie die Ode Rothschilds

Gräber eingeleitet. Gerstenbergs Interesse für Luther

zeigen: 'Tischreden' Ohlufs; seine Beschäftigung mit Reise-

beschreibungen spiegelt sich in der Mitteilung über den

König Opoccu wieder. Gegen einige musikalisch-tändelnde

Dichtungen hebt sich die dem Liede eines Skalden ver-

wandte Ode: 'Meiner Reisen letzte bin ich gewallt' vor-

teilhaft ab. Die Arzneimittel der ersten Ausgabe sind

teilweise durch zeitgemässere ersetzt worden : ein Lucifer,

die politischen Trauerspiele der Schweizer, die Oden

von Breitenbauch etc. leisten jetzt erspriessliche Hilfe,

in einer Anmerkung werden die Riedeischen Briefe an
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das Publikum abgefertigt. Pia Erörterungen über re-

ligiöse Poesie sind ebenso wie der Seitenhieb auf Hamann
ausgefallen : nach seinen eigenen Leistungen vor der

Nachahmung des nordischen Magus zu warnen, mochte

wohl Gerstenberg selbst nicht mehr geheuer dünken.

Der Laokoon lehrt ihn die Empfehlung der aus dem
Messias gezogenen Gemälde wesentlich einschränken.

Zahlreiche ümarbeitungsversuche im Nachlasse zeigen,

wie mühsam Gerstenberg die Arbeit wurde. Die Rezept-

sammlung und die neuen Schlusskapitel werden unzählige-

male umstilisiert. In einer Einleitung macht er sich

selbst über die Schrift lustig, die weder Roman, noch

Wochenschrift, vielleicht gar eine Tragikomipastoralfarce

sei. Für die Einkleidung der Klopstockschen Eisoden

existieren zwei von der endgiltigen Fassung abweichende

Entwürfe: nach dem einen wollte er sie an ein, viel-

leicht historisches Gespräch mit Klopstock über den

Schlittschuhlauf anschliessen, nach dem andern ging die

Reise zur Geliebten über das Eis, dessen Schönheiten

die Klopstockschen Dichtungen feiern sollten. Dass ver-

schiedene Gespräche in anderer Form in die Hambur-
gische Neue Zeitung aufgenommen wurden, ist bereits

bekannt ; möglicherw^eise findet sich dort auch die Ana-

lyse des Philoktet, die Ohluf im sichtbaren Anschlüsse

an Herders Kritische Wälder zum besten gibt, ver-

wertet. Die Nachahmung Sternes wird durch ein un-

gedrucktes Kapitel über 'Leben und Meinungen des Ohluf

Jernstrup' noch deutlicher. Von dessen daselbst aufge-

zeichneten Aphorismen hebe ich einige, welche Analogien

zu den Schleswigschen Briefen aufweisen, hervor.

'Ein jeder Originalausdruck ist unübersetzlich. weil

er durch den geringsten Zusatz oder die geringste Ver-

änderung daran leidet. — Die lyrische Anordnung ver-

gleicht er (Ohluf) mit der Spur eines Hasen von seinem

Lager, von welcher sich schwer sagen lässt, wo sie

anhebt oder aufhört, ob es gleich gewiss ist, dass alle

Sprünge auf ein bestimmtes Ziel hin zielten. — Die



Ideen, woran ein Volk sich gewöhnt, hleiben in der

Sprache haften. Daher kommt's, dass eine vortreffliche

Stelle eines Dichters, die ganz in die Natur seiner Mutter-

si^rache vererbt ist, in einer andern Sprache abgeschmackt

seyn kann. Voltaire brauchte bey seiner üebersetzung

der besten Stellen von Shakespeare und Otway die

Verdrehung nicht zu Hilfe zu nehmen, um sie seinen

Landsleuten lächerlich zu machen. Sie mussten not-

wendig lächerlich werden, sobald sie in die Worte der

neuen französischen Welt gekleidet wurden' (vgl. die

früher citierte Aeusserung Wielands).

Der Hypocbondiist ist zwar in der zweiten Aus-

gabe abgeschlossen worden, aber nicht in der glück-

lichsten Weise. Den meisten neuen Partien lässt sich

Manieriertheit und gezwungener Humor zum Vorwurf

machen. Die Hällische Bibliothek fällt in gehässigster

Weise über ihn her (VI 23, 638): 'Der Verfasser scheint

im Ernst hypochondrisch geworden zu seyn . . . Sein Witz

ist so steif und seine Satire so dunkel, dass man bis-

weilen selbst nicht weiss, wass er sagen will. Ueber-

haupt scheint der Verfasser, seitdem er die Schleswig-

schen Litteraturbriefe geschrieben, ganz umgeschafFen

zu seyn. Sein sonst gefälliger Stil ist hart und schwer-

fällig; sein Scheiz hat sich in Gift und Bitterkeit gegen

verdiente Schriftsteller verwandelt, der Sänger der Freude

schrieb hämische Zeitungsartikel.' Viel massvoller ur-

teilte die Allgemeine Deutsche Bibliothek (IX 2, 296).

Kur Worte des Lobes findet Boie, der wie alle Göttinger

durch gemeinsame Feindschaft gegen Wieland sich

mit Gerstenberg eng verbunden fühlte, Knebel gegen-

über. 'Die Eisode hätte ich Ihnen abgeschrieben . . .

aber ein vortreffliches Buch, worin sie mit einer andern,

die ich noch nicht kannte, abgedruckt ist, erspart mir

die Mühe. Ich meine die neue Ausgabe des Hypo-

chondristen, die Sie ja nicht müssen ungelesen lassen'

(25. Mai 1771, s. Knebels Litt. Nachlass 2, 98).

Herder erwähnt ihn im Briefe an Merck (August 1771
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Wagner, Merckbriefe 2, 36): 'Dei' Hypochondrist ist

neu und fast zum neuen Buche umgearbeitet' (vgl. Aus

Herders Nachlass 1, 370). Wahrscheinlich ist es auch

der Hinweis des Hypochondristen, der Herder veranlasste

im deutschen Merkur von 1783 die Geschichte des

Königs Opoccu aus Rösners Nachrichten von der Küste

Guinea mitzuteilen (Suphan 15, 140 fF.).

'Meiner Reisen die letzte bin ich gewallt' schrieb

der lebensmüde Herder auf eines der letzten Blätter

seines Nachlasses (24, XV und 315). Der Verfasser dieser

schönen Dichtung, die Herder noch hier vorschwebt,

hatte damit prophetisch seinen litterarischen Tod im

34. Jahre seines Lebens verkündet. Fast wie abge-

schnitten ist Gerstenbergs poetische und kritische Pro-

duktion : einige kleinere Dichtungen sind kaum zu rechnen,

ein Fragment einer Cantate bleibt unvollendet, wie er es

Klopstock mitteilte. So verstreicht Jahr um Jahr, und

seine einst vielgenannte Pei'sönlichkeit wird vergessen.

Auf ihm ruht derselbe Fluch, der über so viele Jün-

ger des Sturms und Drangs gesprochen war : im ersten

Antriebe ihrer jugendlichen Kräfte leisten sie vielver-

sprechendes, ihre unausgereifte Männlichkeit vermag das

Wort nicht einzulösen; die Blüte verfällt, ehe sie zur

Frucht geworden. Bei Gerstenberg greifen noch finan-

zielle Missverhältnisse, die er sich, wie man leider ge-

stehen rauss, selbst geschaffen, hemmend und lähmend

ein; durch Jahre kämpft er für ein dürftiges Leben,

das Gespenst des vollständigen Ruins weicht nicht von

seiner Schwelle. Sein handschriftlicher Nachlass liefert

den traurigen Beweis: mehr als zwei Drittel desselben

bestehen aus Koncepten von Bettelbriefen oder ängst-

lichen Mahnungen treuer Freunde, die sich durch ihr

sorgloses Vertrauen mitgefährdet sahen. So ringt er der

entflohenen Muse erst im Jahre 1785 ein neues grös-

seres Werk ab. Doch nicht ungestraft war er für so

lange Zeit jedem litterarischen Interesse entrückt ge-

wesen; er hatte zu lange geschlafen und nicht vernom-



men, was in Deutschland tönte und lebte. Seine Mi-

uona. nicht arm an lyrischen Schönheiten, ist ein poe-

tischer Anachronismus. Ton da ab schweigt er wieder

;

auf einem neuen Felde, dem der Philosophie, sucht er

Lorbeeren, die ihm nicht beschieden waren: er schreibt

Aufsätze über die Kantische Philosophie und korrespon-

diert mit F. H. Jacobi. Reinhold und Yillers. Teilneh-

mende Freunde, an denen es ihm nie fehlte, ermuntern

ihn zur Gesamtausgabe seiner Schriften, die im Jahre

1815 und 1816 zu Altona in 3 Bänden erschien. Die

spärliche Ernte eines langen Lebens ! Er traf unter

den Gedichten eine sorgfältige Auswahl, aus dem Hypo-

chondristen Vv"urden bloss einige Lieder aufgenommen, die

Schleswigschen Briefe lieferten nur den Aufsatz über

Shakespeare und über das italienische Singgedicht.

Die Briefe 14 bis 18, hier 'Etwas über Shakespeare

An-**' betitelt (3, 251 ff.) sind der Beziehung auf

Wieland entkleidet: damit ist die ganze Unmittelbarkeit

des ersten Wurfes, sowie die Bedeutsamkeit von ihnen

genommen. Gerstenberg wollte wohl Wieland, der seine

Minona freundlich beurteilt hatte, nicht mit Erneue-

rung dieser 'jugendlichen Tracasserien', wie er 1817

sagte, beleidigen (vgl. Redlich, Ein ungedruckter Brief

Goethes etc. S. II). Es ist Gerstenberg nicht gelungen,

seinen jugendlichen Ergüssen eine Gestalt zu geben, die

der Shakespeare-Forschung dieser Zeit entsprochen hätte.

Wörtlich aufgenommen sind Neudr. 112, 29 bis 142.

s, höchst ungeschickter Weise ist die Bemerkung über

Wieland 130, 23—25 stehen geblieben. Dazu hat Ger-

stenberg eine vollständig neue Einleitung geschrieben,

die sich unter Bezugnahme auf Lessing mit dem ur-

sprünglich unbeachtet gelassenen Aristoteles und seinen

Einheiten auseinandersetzen sollte. Aus A. W. Schlegel

hat er die spanischen Dramatiker näher kennen gelernt,

er stellt den uuregehnässigen Calderon neben den 'noch

grössern' Briten. Historische Erkenntnis war Gersten-

berg auch hier nicht gegeben , wie in der Hamburger



Zeitung spricht er über Illusion , die ihm in der Ein-

heit des griechischen Dramas gestörter erscheint als in

der Mannigfaltigkeit des englischen. Während er es

ablehnt, Shakespeare mit einem 'aliquando bonus dor-

mitat Shakespearius' zu entschuldigen, muss sich dafür

Aristoteles allerlei erbauliche Dinge über seine Poetik

sagen lassen : hätte er sie aus der Natur des mensch-

lichen Verstandes schöpfen können, so würde sie ein

durchdachtes Werk geworden sein, da er aber aus Em-
pirie schrieb , welche die Priesterschaft eigenwillig

zum Gesetz erhoben hatte, musste ihm die Poetik miss-

glücken , die 'keines der tiefgedachtesten Werke des

Aristoteles' ist. Was Gerstenberg über Lear und Ham-
let oder über die Katharsis, die er das 'specifisch rei-

nigende Mercuriale' nennt , vorbringt , sind unbe-

deutende Phrasen. Zum Schlüsse verspricht er eine

Analyse von Calderons Hija del ayre, um sie mit den

Shakespeareschen Irrungen in Parallele zu stellen; der

Plan blieb jedoch unausgeführt. Der Aufsatz aus der

4. Sammlung ist unter dem Titel : 'lieber Recitativ und

Arie in der italienischen Singcomposition' nahezu un-

vei'ändert abgedruckt (3, 352 f.). Ihm folgt ein Schrei-

ben eines Freundes (3, 382 ff.), das sich Glucks an-

nimmt und auf möglichst innige Vereinigung von Dich-

tung und Tonkunst dringt. Nach Ort — 'Altena im

Sept. 1815' — und Chiffre 'G-r' zu schliessen ist Kon-

ferenzrat Gähler, dem Gerstenberg die Gesamtausgabe

widmete, der Verfasser. Gerstenberg konnte noch volle

sieben Jahre auf dieses Facit seiner einstigen poetischen

Wirksamkeit zurückblicken. Am 1. November 1823 starb

er zu Altona; es war ihm nach so viel Unglück gegönnt,

den Abend seines Lebens in ungestörter Ruhe zu ver-

bringen. Uns erscheint es kaum glaublich, dass dieser

P^remdling im 19. Jahrhunderte Schiller um nahezu

zwei Decennien überlebte I

Die vorstehende Einleitung konnte nur einige

Punkte, und diese nicht in erschöpfender Weise zur



Sprache bringen ; sie sollte auf interessante Fragen hin-

weisen
,

nicht auf den ersten Anhieb alle die grossen

Schwierigkeiten, die einen Polyhistor herausfordern, lösen.

Auf jeden Fall ist durch die Neuausgabe ein nahezu

unzugänglich gewordenes Werk den Händen aller Litte-

raturfreunde iibfrgeben , das mehr als jede andere

Schrift üerstenbergs benifen ist, das harte Ui'teil, das

ein so verdienter Mann wie Goedeke in seinem Grund-
risse ausgesprochen, in seiner ganzen Ungerechtigkeit

erkennen zu lassen. Die Quelle ist eröflPnet ; 'man komme
lind trinke'.'

Dem Neudrucke liegt für die ersten drei Sammlungen das

Exemplar der kgl. Bibliothek zu München, für die Fortsetzung
das der kgl. Bibliothek zu Berlin zu Grunde. Den schönen
Einzeldruck des Gedichtes eines Skalden besitze ich selbst.

Die drei ersten Sammlungen sind im Originale fortlaufend

paginiert und durch den Gesamttitel: 'Briefe über Merk-
würdigkeiten der Litteratur. (Vignette: Sokrates.) Erster
Band. Schleswig und Leipzig.... 1767' zusammengefasst.
Die vierte Sammlung ist separat paginiert, und trägt keinen
Sokrateskopf. Zu den ersten drei Sammlungen ist ein Inhalts-

verzeichnis gegeben, wahrscheinlich von Gerstenberg selbst,

da es durch Bemerkungen wie 'in einer pretiüseu Schreib-

art' oder 'eine weitschweifige Untersuchung' an das Inhalts-

Verzeichnis der zweiten Ausgabe des Hypochondristen er-

innert. Ich habe es in den Neudruck aufgenommen, und
nur den Inhalt des 4. Heftes selbständig hinzugefügt. Der
Abdruck ist möglichst getreu, die Inkonsequenzen der Schreib-

art wurden beibehalten, die Citate, soweit es mir möglich
war, nachgeprüft. In manchen Fällen, z. B. bei Lukian, war
mir die von Gerstenberg benützte Ausgabe nicht zugänglich.

Für Shakespeare sei bemerkt, dass Gerstenberg der ebenfalls

in Wien nicht vorhandenen Ausgabe von Pope folgte, doch
gab Furness Variorum Edition oft genügenden Aufschluss.

Um Raum zu ersparen, wurden längere Citate in kleinerer

Schrift gegeben : im Originale sind nur die Anmerkungen
der Sammler petit gedruckt.

Die Druckfehler sind ziemlich zahlreich; nur das 3. Heft

ist fast vollständio; korrekt. Am Schlüsse der zweiten Samm-



lung steht ein von mir natürlich stillschweigend benutztes
Verzeichnis der 'wichtigsten Druckfehler' der ersten Samm-
lung, das eine volle Seite umfasst. Ich gebe im Folgenden
Rechenschaft über die wichtigeren Verbessei'ungen , wobei
ich unbedeutende Versehen des Druckes nicht berücksichtige.

8.17 raorum für lüarunt; 22, -a Befonber aber Äunftrid^tern
für Befonbern aber ^un[tricf)ter ; die Verbesserung ist zweifel-
haft, aber der Text scheint mir unmöglich richtig; 35, 21

SBud^e für Briefe; 40,9 cercato inv certato; 41,21 ©penfer ober
nach Wartons Texte eingesetzt; 47, 24 gefäl^rbet für gefäl^rt

bewiesen durch Funks Schriften; 58, 1 ancient iür cmciens;
'^3,26 nun für um; 69. le Viser für Visen-, 72,8 signifieeimts
für signiflccimir; 73,22 ben für bem; 82, 20 SBabplonS für Sos
Bglon und 21 roorben für roecben nach Hamanns Texte; 96, 13

Academie für Academies; 98,27 yet iür get, so such iür sucts,

36 high für higts, ss Stream für Strean; 99, 1 i/et iür get, 19 stream
für strean; 103,26 |)errn für ^err; 113, 13' (SrebiEon für ©res

bittion; 116, 19 dispair theii für then disjmir; 117, le Amynt für
Amyant; 119,33 hiee-crooking iür kneel-crooJciiig ; 121,4 Kames
für Kannes; 125,7 Kames für Kaims; 129,9 coiitruversy für

controversie, le mine für mire, is recapilidated für recapitulate,

6i uill für wHe\ 130, 13 !nibifd;en für linbifd^en; 131,23 härm
für harin; 133, 17 put für sut; 134.36 satchel für scatchel;

135,8 li7i'd für lind; 142,33 Nym für Wym; 147.3 nor für not,

7 hornmad für hommad; 162,36 Slntoniu^ für 2(ntoninu§; 167,28

roal^r für mel^r; 186. e ©täbte für ©tätte; 214, .., d)ara!teri[tt|d^en

für' d)acalterifd)en ; 237,35 5D. ©. für % ©.; 280, is Slugjuge
für 2luf3uge.

Forts. 296, 35 ^aulug für 5ßaule§ ; 299,25 nur für pur; 300, 33

er iür eg ; 303, 9 entftanbne für entftanbneg ; 33 baä für t)a^
;

307, 6 oerroifdit für Dermifd)t ; 308, 34 §errn für §err ; 327, i Ca-
lactinianus iür Calentinianns, Vaiicinius iür Vaticantis; 328, 24

ber für be§; 35 22 für 23; 329,2 üielmel^r für oielieid^t ; le ber

für be§ ; 24 vtroque für vtraqtte; 341,26 nur eingesetzt, da es

auf der vorhergehenden Seite als Custos gedruckt ist; 342, is

Saoatinen für ©aoaten; 347. 1 aSortrag§ für aSertragl; 348,

§elben=Urfprung für §elben=Urfprungg; 853, 24 nod^ für nod^.

Es liegt mir noch ob meinen herzlichsten und innigsten

Dank allen zu sagen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt

haben: In erster Linie gebührt er Herrn Direktor Dr. Laub-
mann, der mir verschiedene Drucke, sowie das gesamte band»
schriftliche Material, das die kgl. Bibliothek zu München
besitzt, für längere Zeit in freundlichster Weise zur Ver-

fügung stellte. Was von Handschriften erhalten, ist meist

unbedeutend, der Inhalt der berühmten Kiste, die einst

Dr. Redlich durchforschen durfte, ist durch die Versteigerung
der Halmschen Sammlung in alle Winde verstreut worden,



eine Auktion im Vorjahre gab mir Gelegenheit, wenigstens
einiger Briefe wieder habhaft zu werden. Auch die Bib-
liotheken Berlin, Göttingen und Weimar unterstüzten mich
in zuvorkommendster Weise. Durch Zusendung von Büchern
und durch freundliche Ratschläge haben mich verpflichtet die

Herren : Erich Schmidt in Berlin , Seuffert in Graz , R. M.
Werner in Lemberg. Brande in Göttingen, Suphan in Weimar,
Reicke in Königsberg. Redlich in Hamburg, und Detter in

Wien.

Wien im Juni 1889.

Alexander von Weilen.

Druckfehler.

94. 11 ist nach dem Texte bei Baumgarten fit für sit zu
lesen,

149, 23 habe ich melancholies unberechtigt gebessert ; so
steht es bei Pope.

172, 1 Steroe für SSeroe.

176, 8 (jraium für gratum.
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[345] Etaansieftcr ^ricf.

S)er SSifiliof^efar öon Sei bebe re, tote @ie ii)n

3U nennen Belieben, toirb fid) nocE) eine geranme 3eit auf

bem ®ute be§ .^errn öon ©**b**Im aufl^alten, unb

©ie können Ieid)t benfen, ba^ i(^ nic§t ermangle, ben Uin= 5

gang biefe§ au|erorbentIic§en DJ?anne§, an bem ic^ fo öiel

®ef(^ma(i finbe, biefe 3eit über auf aUe möglicfie 2lrt 3U

nu^en, — ©eftern fanb ic^ i^n unter ben SSücfiern unfer§

3^reunbe§ gefd^äfftig , bie er mit großer ßebf)afttg!eit au§

einanber ftarf, einige ^ur 9te(^ten, anbre jur Stufen, unb 10

ätoet) ober bret) — ^u meinem großen (Seläc^ter, ha iä)

eben in bie Satire trat, — gerabe burc^§ fjenfter in ben

Qnkn=%eiä); tüddje aber auf meine ißermittelung unb 5ßor=

bitte nacCi^er wieber f)erau§geftfcf)t, unb für einen ßucifer,

ein ©trum^fbanb, unb anbre ^Jterfroürbigfeiten öon 15

gleichem (Sd)lage erfannt Würben, ^ä) bat i't)n fe'^r, fid^

burd^ mid) nirf)t unterbredEien 3U laffen, unb War neugierig

genug, ben 5ßerg jur 9tecf)ten 3U buri^fuc^en, — nid)t bo§=

l^aft genug, an bem Sdjidfal ber Unglüdtidien jur ßinlen

ein überWiegenbe§ ^ntereffe 3U ne'^men. 20

[346] „3}on meiner ^inbfieit an, fprac^ er, bin ic^ ein

greunb ber Drbnung, ber Uebereinftimmung imb be§ 2ßo'^I=

anftänbigen gewefen. 5Den Summfopf ober 5iarren an ber

©eite be§ öernünftigen 5)tanne§, ein elenbe§ ober awet)=

beutigeg ©efdjmiere neben einem 2Ber!e öon entfd^iebenem 25

Sßerbienfte 3U feigen, erregt gan^ noffiWenbig entWeber meine

13*
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(SoEe, ober meine ^JMj. 3Bte fönnten ©ie 3. ®. in bem

S3u(^e, ba§ «Sie ha eben in ber §anb t)aben, ben U^amn
©infaE, einen ^errn üon SSxeitenfeaud) juft ä la tete

eine§ (Seiner ju fteEen, o'^ne ßäd^ein, unb o'^ne einen

5 ©eitenfclirf auf bie ^i§f)elltgfeit ber ©rup^e 3U toerfen, in

23etrad§tung aie'^en? — S)a f)aben ©ie in ,^tüei} äBorten

ba§ ©mblem ber meiften Sßibüof^efen ! S)te inef)re[ten

berratlien einen gelüiffen wrong side in bem föefd^macfe il^rer

©ammler; fogar bie ©ammlung unfer§ t^i-*eunbe§ l^at

10 ©füren ber tabel^aften 9tad)fict)t ! 5lBer niemanb foE jagen,

ba^ i^ ein :§al&e§ ;5al)r auf © * * äugebradjt {)abe, o^ue

micf) bem einrei^enben Hebel berjenigen 33ibIiotl)e! ju toiber=

fe^en, bie mit geringer 5!Jlülje bo§ ^Jcufter aller übrigen

loerben föntite. (Sin ftetner 9tnfong ift fd^on gemad^t, toie

15 ©ie jel)en
—

"

Unb bie Seii^tigfeit, fiel ic^ il)m in§ 3Bort, mit ber

©ie eben i|t einigen biefer ^JJtiS^eHtgfeiten burd) ^ülfe be§

@nten=2:etcf)§ ab^utjelfen [347] tonnten, überzeugt miä), ba§

©ie bie öortrefflic^ften SJlittel toiffen, bem Unfug mit 9lad^=

20 brud 3U fteuren unb 3U toel^ren. 3öerben ©ie aber, toenn

id) fragen barf, bem eben genannten 23u(^e, (e§ toar ber

Choix dp Poesies allemandes be§ t^errn ,g)uber, ben ic^

aufgenommen l)atte,) beStoegen eine ©teEe in ber ©amm=
lung unfer§ Q^reunbeg öerfagen, weil Sf^nen ber .^err öon

23 SS r e i t e n b a u (^ ein Slergerni^ ift ? —
„^ä) h)ünfd)te frel)lid), antwortete er, ba^ e§ öon mir

abl^inge, feine 3 u b e n au§ biefem 2Ber!e, beffen ©runblage

hk @f)re unfrer ^tlation fet)n foE, '^erauSjumerfen. 51iemanb,

al§ .^err Se^ing, foEte befugt fein, jübifd^e ©djäfer=
sogebid^te 3U fc^reiben." —

2Ba§ l)alten©ie überhaupt bon bem Unter=
nelimen be§ .gjerrn .!^uber§?

„äßenn ja S)id^ter jur *profe, unb ^toar jur g^ran3Öfi=

fd^en, l^er abgefegt toerben foEen, fo gefte^e ic^ S^l^nen, ba^

35 !ein ©terblid^er biefen S^erfudf) glüdlid^er Wagen tonnte, al§

.^err .^uber; er, ber hu ^lufmerffamfeit ber granjofen

bereite fo rü'^mlid^ 3U fijiren gewußt; er, ber ba§ ©enie
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Bet)ber <Bpxaä)m mit fo öieter @in[irf)t unteri(^eibet ; er, ber

bte ©rönnen ber poetifciien unb ber |)rofaifd)en S)iction mit fo

öielem ©efd^mad öoit etnanber auszeichnet, S)a§ le^te rechne

td) i^m. befonberö 3um großen 93erbienft an. [348] ^ro=

faifdie Uekrfe^ungen öerjiftcirter Originale fiaben geineinig= 5

lid) einen ,3tt)et)beutigen 2on, meil ber Ueberfe^er feiten bie

3lnmerfung ju machen raeiö, ba^ bie 23afi§ feiner 5(rbeit

nict)tä geringer« ai^ eine förfe^ung f(üdittger©d)ön=
{jeiten fet)n foH. |)err .i^puber |at geänbert, unter=

gefc^oben, unb ganj au»geftri(f)en , mo i^m etraaä ba§ lo

©leic^gelüic^t be§ 5tumeru§, unb bie ©rängen ber ^rofe

auf,5ut)ebeu fdjien. ^ä) lobe feine @ntfct)Ioffent)eit. 5iur

I)ätte ic^ gelDünf ct)t , bafe er mancf)en fleinen 3ufa|, ben

bloö ber Scf)tt)ung ber S^erfification mit fortgeriffen ^atte,

nicf)t in ber ^rofe n)ie ifotirt ftefjen getaffen, fonbern bie is

ißlöße aug eigner '^Jlutorität 3u oerbergen gefuc§t l^ätte:

benn XDa§> in ber le^tern eine ©d)n:)äc^e iit, war eg nictjt

immer in ber erfteren. ^m ©an^en fann id) nidjt um^in,

bet) @elegenl)eit biefeä Choix de Poesies allemandes mit

einigem «Stolpe öon ber reid^en 6t)arafteriftif unfrer Sprad)e 20

auf hit eintönige unb feilte SBeftimmt^eit ber S^ran^öfifc^en

^erabpfetjen. äöenn <^k biefe 33änbe burd)Iefen, fo roerben

8ie nie t)ermutt)en, ba^ ber ©e^nerifc^e, ber Äleifti=

fc^e, ber U^ifc^e, ber <^agebornif c§e, ber !!3i^t=

roet)rtfd)e, ber Älopftodi fc^e, ber @(eimifd§e25
Stil, jeber fein eigne§ (Gepräge, feinen l^errfdjenben 6t)arüfter

t)abe. '2)a bie gran,5Öfifd)e 8prac§e feiner [349] 5JIannig=

faÜigfeit ber SBenbungen unb ^nöerfionen , feiner ^]Jbbifi=

catiou ber 2on=^^lrten fä^ig mar: fo mu^te ber Ueberfe^er

fid) bie üerbrieBÜc^e ''Dlütje geben, bie t3erfd)iebnen Original-- 30

©epräge beä ©til§ in eine allgemeine i^oxin umjugie^en;

unb hu 5)Uene ift i^t bei} allen bie näm(i(^e, toie an ben

i?öpfen ber nürnbergtfdien @eneral§."

Sft S^)nen bei;m ©etait ber ©tüde nidjtö

3(nmerf en§mürbigeS in hii '^(ugen gefaden? 30

„gallo 'Sie ntd)t etma meine ^yreube ba^in redjnen

moEen, ba§ ic^ t)ier einige alte ©tüde öon klopftod unb
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gramer, unter bett anouljniifcficn, Jüteber gefunben tjabe.

— UebricjenS tarn e§ mir liicfiertic^ öor, ha^ @ebic£)t, ber

£aba!, aBermalä unter ber ©attung ber S)itiE)t)ram=

Ben 3U lefen, ha bod) ber .^aupt=2;on beffelben bie i^i^onie,

5 unb bQ§ ganje S)ing eine b(o|e ßarricatur ift, bie allem

5(nfe!^en nad^ feinem anbern ©otte, oI§ bem boctfü^igen

21^3 0110 ber bleuem, feinen 6inftu§ 3U öerban!en ^at. oben

fo menig tt)ei§ td), tcarum bie ^odiaeit be§ S8acd)u§
burc^auS eine S)it^t}rambe |'et)n foH. 3Ber !^at jemal§ ba§

10 Epithalamium Thetidis be^m ßatuU bafür angefet)en?

©ogor ber 3ltti§ gehört nur unter bie galliambi j(^en

@ebt(^te."

[350] „Unter ben überfeljten gabeln finb bie 8e^=

ingifd)en bie galjtreic^ften ; unb mit ©runbe! ^lid^t blo§

15 il)re ©implicität unb ber 5]ßrofa=58ortrag erleiditerten , mie

.g)err .^uber mel)nt, bie Üeberfetmng
; fie tüaren getr)ifjer=

ma^en, öermöge it)rer ©d)reibart unb it)rer SBenbungen,

fd)on im -gran^öfifdien ha, nod) e^e fie überfe^t mürben."

„J?ein beutfd^er ©ic^ter f)at me'^r Urfad)e, mit biefer

20 Sammlung aufrieben ^u feljn, al§ ber 9}erfaffer ber Äunft
ftet§ frö^lic^ 3U fetju, gegen beu bie ^'riti! fic§ fo

ungereciit bemiefen l^atte. D^ne 3U ertragen, ba^ biefe

üeine ©c^rift feine ©ammlung bon (5enten3en nad) 6ng=

lifcftem 3uf(j^nitt, fonbern ein orbentIid)e§ ©Ijftem fet)n

25 foEte, ba§ ber ©efd^macf, ber fitt(id)e fo»oI, al§ ber bid)=

terif(^e, angeorbnet, unb ein öerfeinerter 6^pifurifmu§ auf=

geführt I)atte, — beffen @cniu§ nid^t ber pl^ilofopfiifc^e

Slieffinn, fonbern ein fel^r eleganter SBitj ift, ber, fo mie

ber in ben Consolations dans rinfortune, fic^ mel^r unter

30 bem granjöfifc^en al§ Srittifd^en <g)immel gebitbet ifiat

;

of)ne, fage id), bie^ attc§ ^u ertoägen, l^atte man ben (Jin=

fall, bibaftifc^e unb Il^rifc^e 3üge mit einanber 3u Oer=

gleid^en, unb ben 3tu§f|)rud) für bie le^tern ^um 5iad)tl^eil

ber erftern 3U f^un : eine ßritif , bie fo fonberbar , unb
35 3ugleici) fo lel^rreid) ift, ba^ mir, t^r 3U= [351] folge , ben

guten ^ora^ auf einmal um bie .spätfte feine§ 9lad)ru'§m§

bringen fönnen. S^t fielet biefe i?unft fröl^tid§ ^u
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fet)n, gerabe am rechten Orte; unb ic^ mü^te miifi

fel^r betrügen, toenn hk O^ranjöfift^en 2efer tiic^t f)b<i)it

toorttieiC^aft für fte becibiren foÖten."

^c^ fteKte !^ierauf ba§ 35ucf) be§ ^errn ^uBer forg=

faltig bet) ben beften 3Berfen ber steuern {)in, unb !§ub bie s

Sieber ber S)eutfd§en, bie bemjelben am näd^ften lagen,

üom SSoben auf.

„^ä) bin 3toeifel'^aft , fagte ber ^Sibliot'^efar
,
(inbem

er bie Slugen auf eine luftige 3trt öerfteinerte , tote einer,

ber ettDa§ fe'^r @ubtile§ mit me^r a(§ getoöfinlic^er ©c§arf= lo

fidltigfeit beleuchten teilt,) toa§ iäj mit biefen Siebern
ber S;eutf(^en anfangen foll. (J§ finb mir bereu einige

fo reijenbe unb t)orl)er no(^ ni(f)t befannte in bie 5tugen

gefallen; anbre finb in eiuäelnen ©teEen mit fo öielem

@efc§mati öerbeffert; noc^ anbern ift burd§ eine geringe 5ßer= 15

änberung ein fo artiger ^^lau gegeben toorben, ba^ iä) nid^t

fatt toerben !onnte, btefe§ feine @eb unb ber ^ritü, tüofern

iäj einen ©c^mei^erifc^en 2lu§bru(f l)ier antoenben barf, ju

lefen unb gu betounbern, toenn iä) nid^t 3um Unglüd einige

anbre ©eiten bemerft ^ätte, öon benen mir bie ganje ©amm= 20

lung in einem teeit l^öl^ern ©rabe miSfällt, a(§ fie mir bon

jener [352] angenehm geteefen ift. — S)o(^ fülle! noc^

niäjt^ öom 3D2töfatten! Soffen (Sie un§ erft einige ß(einig=

leiten unterfu(^en, bie felbft ber 2lufmerf)amEeit be§ ^erau§=

geber§ entmifc^t 3U fet;n fcCieinen." 25

2Bir mad)teu barauf ein paar ©änge in ber au§=

gebognen Stllee bei) ber ©rotte be§ 2lpollo, unb l^atten fot=

genbe Unterrebung.

S)er 5Bibliotl)eIar. Saffen ©te un§ gleid^ bet) bem

erften Siebe fielen bleiben: so

greube, ©öttinn muntrer 3"9e"^/
^öre mid^!

£aB -
S'^r g^eiitxb. ßine Minute! toenn i($ bitten barf.

S)aB bie ^^reube hk ©öttinn muntrer Sfugenb fel)n foK, 35

ift, too nid^t in ber ©ac£)e, bodj in ben 2öorten eine 2!outo=
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logie. Ueberbem ift ber SSeötiff ju etngefc^ränft: benn hk

fjreube ift au(^ bie ©öttinn muntxer 3Uten.

S)er 33iMiot^efar. 2Bie tüäre e§, toenn toir [tatt

muntrer ^ugenb, ebler ^er^en festen?

5 S^r O^reunb. SSortrefftid^ ! 5lur ein eble§, ein

lafterfrel^eS .^er^ ift im ©tanbe, fi(^ ^u freuen uub be=

fugt, [353] bie greube a{§ eine mo^lttjätige GJöttinn

anzurufen, ©efd^minb ftreid)en©ie muntrer^fugenb auä!

S)er ^Öibliof^efar. Ueberbem loerben ©ie au§

10 ber i^olge fet)en, ba^ ber begriff, ben ic^ eingefd)oben f)abe,

unentbe^rlid) ift, ba buri^ biefe§ Sieb ber ©egenftanb ber

greube beftimmt mirb, ber, mie au§ bem Oiefuttat ert)eEt,

nid^t bie muntre ^ugenb, fonbern ba§ eble .^ei'5 ift.

Sa^ bie Sieber, bie [)ier fdjatten,

15 Setneu Äinbern it)oI)lgefallen —
S^r S-reunb. 3Bie? Sie fc^eraen! ©tet)t ba§ ha'l

— 5ßon toetc^en Äinbern ift l^ier bie Ütebe? S5on il^ren

mi^t^^otogifd^en unb aEegorifc^en ßinbern? öon ber i^ugenb?

öon i^ren Stnbetern? Unb kinber! SBarum nic^t gar

2o©öugIinge? — SBürbe bie 3^ee nictjt ü6erf)aupt weit

fdjöner felju, toenn ber 3)ict)ter ettoaS 5u fingen münfctite,

bü§ ber g^reube mirftict) 6t)re machte, unb mürbig Wäre,

i^tir felbft ^u gefallen?

2) er iöibliotljefar. Df)ne 3lDeifel! 2)er 3ufa^:
25 äBa§ [)ier tönet, tönt burct) biet);

mad}t o!£)nebie^ bie erfte Söitte überftü|ig: benn wenn ber

S)id)ter buri^ bie^^reube fingt, ober, [354] mit anbern

SBorten, burc^ il^ren ^aud) begeiftert ift, fo mu^
er nid)t erft bitten, bafe fein Sieb if)ren 3)ere^rern ge=

30 f aU e n möge. 31ad) St)rer Sbee hingegen fann ber S)i(i)ter

burd) ben @inf(u§ ber ©öttinn toirffam gemocht werben,

ot)ne fic^ ^u fd)meid)eln, ba§ er it)r burd^ etWa§ anber§,

aU burd) feine banfbare 51bfid)t, gefällig fet)n Werbe, ^ä)
madfie alfo einen ©tric^ über

35 2)einen Äinbern löol^tgefaEen,

unb fe^e auf ^f)Xi S^eranlaffung

2)id) üergrö^ern, bir gefallen.
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3t£)er toeitex!

Öolbe ®cf)n)efter jü^er Sie6e,

dJlücf ber 2BeIt!

^d) lt)ei§ gegen biefe 3eiten ni($tä iceiter ein^uwenben,

aU büB baä Söort ,g)oIb !^ter ben Gfjaraftev ber ^reube 5

uid)t rec^t be^eidine, unb mörf)te bo^er lieber 5Dt untre,
ober fonft ein äf)nlic£)eä äOort fe^en. jLoc^ter be§ .^im=

me(§, ober im -^agebornif (^en ©eji^macf, <^imme(§=
finb, toürbe mir g(eic^iatt§ lieber fei)n, al§ ©tüd ber

2Öett, toenn nid)t bieB ieljte ausbriicJliti) ba ftiinbe, um in lo

einer ^arentf)e|e l;ou anbertl^alb (Shopt)en gerechtfertigt ju

werben. —
[355] ^f)r ^reunb. föine ^^arenf^efe öon anbert=

Ijalb Stropfjen in einem Siebe? ^it§, mc»glic^'? i?onn ber

Sioiter baran gebarf)t §aben, ba^ ^arent^efen ficf) feÜen, is

am aUermenigften aber in ßteber='!nielobien , bie üon ber

©t)mmetrie ber ©tropt)en eine neue (Jinfcfiränfung erhalten,

burct) ben ö)efang auäbrücfen lafjen? Unb noct) ba,5U eine

fo ungetjeure 5parentf)eie ! Corrige sodes! 3tber erft laijen

Sie mict) [ie t)ören, biefe ^^arent^efe! ^o

S)er 33ibliotf)efar.

(Senn ma§ tann in unferm Seben
Unä beä ®(ü(fe§ ©öttinn geben,

äBaä man nid)t burd) bid) erljält?

©tumme £iüter tobtec Sdiä^e 25

Sinb nur veic^.

Sem, ber feinen <Bd)a^ 6eiriad)et,

©innreid) fc^erjt, unb fingt, unD lachet,

^[t fein farger ilonig gletd).)

^i}X g^reunb. i^n meinem Seben ^ätte idj nict)t 30

geglaubt, ba^ <!pageborn ftc^ fo öeriDorren i)ätte aus=

brüden tonnen! ^n unferm ßeben! äßeldie cheville!

ai5a§ !ann ung bie ©öttinn beä ®tüd§ geben,

wag man nic^t burc^ bie ©öttinu ber ^yreube

er:^ätt? — SCßie fo? Surc^ if)rc SSermittelung? ober atö 35

hüQ ^nftru= [356] ment be§ ©lüdeg? deines oon beljben!

aiber id) merfe fdjon, toaS ber Stifter f)at fagen tuollen.

2;ie (Snben bc§ (^lüde^ felbft Derlieren i^ren ilßertl), loenn
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bie Streute fie imS nid^t genießbar niadjt, Sßarum mu^te

er fic^ benn fo Iin!§ auSbrücfen?

Der SSifiliottjelar. 5JUr fallt aUiä) eine 5Ber=

feefferung ein! S)te ^reube mn^ unfrer ©mpfinbung 9lerüe

önnb ^raft gekn, um ba§ ©tücf fdjä^en au fönncn; fie ift

ber toefentlidjfte 2§eil unfrer irbifdien ©lüdfeligfeit, unb bie

eblere ^ätfte unfer§ Seben§. SBenn fie nic£)t ber unfii)ä|=

Bare ©etoinn toäre, ben toir ber mitben 93orforge be§

<ipimmel§ ju bau fon "^aben, tüa§ fönnte ba§ ®tüc£ un§ toot

10 lüünf(^enStDürbigor barbieten ? 5Die^ brüde id^ , toenn e§

S^nen beliebt, tu 3Serfen atfo au§:

5\raft ber ©eelen! [)albe§ Sel&en!

Sld)! roa§ fann bag ©Uid un§ geben,

Söeiin man bid^ nid^t aurf) gerainnt?

15 SIKein, id) l^abe nü(^ einen anbern @inn)urf totber bie obige

^Parenf^efe. ©ie mac^t bcn 5plan be§ Sicbe§ ju fid}tbar,

ben ber S)idjter auf alle äöeife öetfteden follte. ßaffen

©ie bie ^ßarentfiefe Joeg, .g)ageborn; unb ba§ &au^t bleibt

ba§ nämlidje; e§ toirb burc^ bu 93ermeibung einer ängft=

20 Ud^en ^Jletl^obe fogar ein [357] noc^ f($önere§ ©an^e, toeil

e§ Il^rifd^er toirb. 5Die folgenbe ©tropl^e fann alfo immer
bel)be!§alten ioerben, toenn gleich f)inter ber legten Seite

fein ^äMc^en fte'^i.

@iß ben ©td)tern, bte bic^ eieren,

25 9ieue ©tut!

3f!^r greunb. 5Ißarum nur ben S)i intern? 2Ba=

rum nidit über!)aupt benen, bie bidE) 3U eljrcn toiffen,

bcn Kennern?
Der SSibliotl^ef ar. @o fiele ®Iut toeg: benn ©ie

30 feigen Inol^I, ba§ bie 9febe öon ber 5Did^ter=® lut ift.

^^x Streun b. 66en barum! ^äj mag biefe @Iut

tjier nid)t bulben; fie fagt mir 3U öiel. ^ageborn
braudit ja fonft ha§, SBort 3Kut^ für ßeb§aftigfeit : toarum

nid)t liier, mo e§ fo angemeffen fctjn mürbe?

35 S)et S^Mbtiotl^efar.

3leue ©cl^önf;eit giß ben ©d)önen,
9Jeuen ©d;erj ben jungen ©ö^nen,
Unb ben 3Sätern iunge§ a3hit.
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^ä) lefe biefe Stelle eben |o lieb fo:

9?euen ©dierj ben regen ^uns^"/
3Jeue gertigfeit hen jungen,
Unb ben Stilen neueg Slut.

[353] ©te l^aben bie SBa'^t, tüenn Sonett ba§ erfte s

Beffer gefällt.

^t)X ^yxeunb. 9lt(^t§ toemger! ^(f) banfe S^'^nen

für ^^re Sefart; fie fd)etnt mir nod) ^ogebornifd^er,
aU bie .gjagcbor nif cfie. '5)ie regen Qung,tn geben

ein naiOeS 53ilb ber geielligen g^reube ; bie gan^e (Stette ift lo

toir![amer, nmlerifcEier nnb tntereffanter.

S)er 33ibItot§efar.

2(6er fliel^e ber 33accf)anten

Hniiernunft!

^fjx ^yreunb. S)ie llnbernunft ber SSacd§an=i5

ten '^ 3d) n)ei§ fretjlic§, ha'^ bie toitbe O^reube ber 33acd)Qnten

ettnaS Xlnüernünftigeg ift: aber toarum toerben biefe bet)ben

begriffe "fiier mit einanber öerbunben, ba nicEit bie 9B e i §=

tieit ber ^yreube, fonbern i'^re ©ittlid^f eit ber ^n=

l^alt ber üorigen ©troptien getoefen ift? SSermnttjIid^ tuirb ber 20

^ic^ter un§ in ben folgenben Strophen leieren, ba^ bie ^yreube

einen eben fo mädtjtigen 6infCu§ auf ben 93erftanb, al§ auf

ba§ .g)er3 1)aU. —
®er ^ßtbltoffiefar. 6ie irren fid^. ^^ ^abe

^^mn ben Slnfang ber testen ©trop'fie l^ergefagt. SBenn 25

©ie [359] e§ aber öerlangen, fo !ann man biefe IßtiUn

leidet änbern : benn, iDa§ «Sie eben fogten, f(i)eint einen fe^r

guten ©inn 3U geben, ^ä) loill alfo ha^ g=Iiet)e etft

nad)I)er fe^en, unb bie ©d^lu§=©trop!^e fo lefen:

S5u erf^eiterft, l^olbe g-reube, so

Sie SSernuuft.

%üei), auf eroig, bie ©efitfiter

2111er finftern ©plitter^3lic^ter,

Unb bie ganje 4'>eiici)tei^=3""f^-

Ueber'tiaupt fügen fid) "^ier bie Segriffe beffer jufammen, 35

at§ in ber vorigen Sefart, toeil bie finftern ©efiditer ber

)iBerläumber unb ber .^eutfiler ben 5Jkngel ber greube

öorauSfe^en, bie it)re SSernunft md)t genug erweitert )§atte,
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um fie über jene Keine SüdEe unb Syerflellungen f)iutoegäu=

fe^en. 2){e 33accf)anten l^ingegen ftet)en l^ier oi^ne ^Jlot^, unb

n)te ungerufen. — ©e^en (Sie aber nur auä biefer flüc^=

tigen ^^^robe, toie leicht e§ ift, einem ganzen ßiebe burd)

5 menige 9]eränberungen unb 3"fii^e eine neue ©eftolt ju geben.

^c^ freute mid) nidjt toenig , ba^ id) miber mein

Sßiffen fo Diel ^ur äJerbefferung beffelben beigetragen Itiatte

;

unb ba toir einmal im train waren, brad)ten toir eine

5Jienge neuer Sefarten jufammen, hie idj, um @ie nid)t 3U

10 ermüben, !§ier fd)led)tmeg l^inter einanber ^erfe^en toill.

[360] ©. 67, 2)er Siorroig alleg S)ing ju iDiffen,

S)ei- Siebe^geift, bie Sud^t jum Püffen.

SBeffer

:

©ie Siegung mütterlicher %xkhe,
15 S)er gürioil) uub ber (Seift btr Siebe.

3ene§ ift platt unb projaifd), biefeä ebler, n)ol^tfltngen=

ber unb |att)rifd)er. Sie mütterlichen 2^ riebe, eine

fd)alf§afte 3lnfpietung.

©. 110. Unb DoE SSer^rjeiflung fterben,

20 © i cfj m a r t e r n u n b b a n n ft e r fi e n.

®. 111. äl'a^ folt ic^ länger auf ber Sßelt?

S§t fterb id^, fprtc^t er, alä ein §e[b:

Unb lä^t fid) Äapioein reid)en.

®r öffnet eine g-Iafdie SBein,
25 Unb iä^t, be^ ©ifteg voli ju fepn,

©id^ nod^ bie gioegte reidjen.

S)er 3ug. i'cS ©ifteg öoU ^u fet)n, l)atte jmar

no(^ nid)t ööEig unfern 33et)fall, meil er über bie ©c^ronfen

ber iSronie l^inauäge^t : mir glaubten aber bodi, ba§ unfre

30 brel) 3eilen artiger mären, al^ bie im Original, unb l^ielten

eö für einen geringern ^ye^ler, einer fleinen Uebertreibung,

alö einer gar ^u abftedjenben ä)eränberung beä 21on§,

jd)ulbig 3u fel)n.

©rauf f)olt er ©djemel, Siagel, ©trid:

35 ®iu leidster Sob ha^ größte ®Iüd!
aßarum bebadjt id; bieö nid;t e^er?

iöier fann bie ©totje, luenn fie Jüilt,

9Jiid) fc^roeben feigen, fagt 5ßebriü:

Unb pngt fein ä5itbni^ f)öt)er.
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[361] ©in eBenfo unertoarteter, oI§ burleffer (JinfaE,

ber in bie^ 2kh gar nic^t f)ineinpQ^t. ©t^ifdier unb

c^arafteriftifdier fo

:

Öernnd) »erfUic^t er fein Oeid^ic!,

Unb f)oIet ©*eme(, SJagel, Stricf, 5

Ur.b fc^roört, nun fott bie 2'()at ciefcfiel^en.

S)o(^, a<i)l ums fann betrübter feijn?

2)er iStricf ift frfircnd), ber Dfagel flein,

S)er Srfiemel rotU nidjt ftel^en.

©. 176. Sieber roiU ic^ JS^tagen führen, lo

9ll6 bie Saute gar nid)t rü(}ren,

nti§ftel bem Sibliotfielar megen be§ ptofatfd§en 3lu§=

btucfS. @r fe^te bafür:

^ä) roiK lieber beine ©di)meräen,

2tl§ nic^t füffen, unb nidit fi^erjen. i5

S($ glaubte, bie SSerbejferung toäre ein toenig nnbeut=

Hd), toegen ber mit bem 23egriif ber Äüffe unb be§ (Sdf)er3e§

öerBunbenen ©tfimerjen: er läugnete biefe§, unb fagte,

toenn h)ir ja nod) etmaS änbern moHten, fo fönnte e§ be§

äi^opiangs ^Iber ßieber toill id) ftatt Sd) tot II 20

lieber I)ei^en.

©. 243. S'^'i'^ '^f'i ^'6 Sieb un§ frü^ oerbunben:

Sod) opfern roir i^r alTe ©tunben
58on unfrer gangen Sebeniojeit.

Qmav finb rcir jung, unb lernen bei^be — 25

[362] 33effer:

S)er Siebreij, ber ung frü^ üerbunben,

33efd)äfftigt unfre frofjen Stunben,
Unb bringt bid) rcieber, gütbne Qeitl

3tt)ar leieren roir, unb lernen bei;be — 30

©. 244. 3Jid)tg Übertreff' i^n, al§ bie 9Jad)t:

SBo ^^r)Ui§ fömmt, mir doII ©ntjüden
2)ie Älüffe je^nfad) aufjubrüden,

Um roeldie mid) ber 2;ag gebradjt.

2Bo 5pi^t)Ili§ fömmt ein nic^t angene'^me§ 93tlb. 30

^üffe auf^ubrüden eben fo toentg. Schlauer unb

artiger:

SDie ^e'xt erroünfd^ter j^'^ft^J^niff^/

2)ie madjer (Schönen ftiUe Äüffe
S)en 2}?üttern unerforfd)Iicl^ madit. 40
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Unerf orft^lit^, ittd^t al§ ob bie Mütter fie nid§t

erforfc^en lönnten, foiibern toeil bie ^flad^t i^ten <Sd§let)er

barüber jte'Eit.

S)a§ ^Refrain in bem Siebe: S)te ©proben ©.307:

5 ©nblid^ aber glaubet man,
®a^ mau fie gerainnen fann;

fonn noiber unb !prni(f)ter fo lauten:

©ennocf) fagt unb glaubet man,
Saf; man fie erbitten fann.

10 [363] ßnbltd^ je^t eine fünftige Seit t)orau§, toelc^e§

unnöt^ig ift. (ärBitten bi'üdEt niel^r au§, BefonbeiS an

biefem Dtte, al§ gewinnen.
2lIIe biefe ©teilen, unb nod§ biet mefirere bon ge=

tingerer @r^e6Iici)f eit , finb au§ bem einzigen ^ageborn.
15 ^ä) ttiunberte mid), unb ©ie l^aBen Urfa($e, über mic^ ju

Ia(i)en, ba§ bertoegen fetner ßorredion fo gepriefene ^age=
born fo f(f)n)ad)e 3}erfe Iiättc lönnen ftel§en laffen, bie toir

boct) auf ber ©teile unb mit ber größten Seic^tigfeit ju

berbeffern geteuft, — aU unfer ^Bibliotl^efar feinen 9)tutl)=

20 loiEen nid^t länger aufhalten !onnte, unb laut 3U eclatiren

anfing.

„Werfen ©ie benn noc^ nictit, fagte er, ba§ aUe ^f)Xt

bermet)nten SSerbefferungen bIo§ toieber'^ergeftettte ßefarten

au§ bem ^ogeborn finb, bie toir ben unbefugten ber

26 33erlinifc£)en Sluägabe untergefc^oben ^aben?" 6r brachte

mir barauf bie ^^a gebornif^en ßieber, unb i(^ fa"^, ju

meiner SJermunberung unb nid^t geringen 23efc^ämung, ba§

ber §amburgifdt)e 6I)auUeu fc^on längft eben fo tief

gefe'^en :§atte, ol§ ic^, ber iä) ilin äu meiftern glaubte.

30 SiMä) fo an^ufü^ren "?
—

„Sei) toitt ©ie ni(f)t üfierreben, ful^r er fort, ba^ bie

neuen 2(enberungen unb Sufö^e alle fo bequem au§ i'^ren

Criginaten berbeffert h)er= [364] ben fönnen. ©elbft in

ben ^agebornifc^en ßiebern, bie fonft fo fleißig gefeilt,

35 unb mit ber äu^erften fjeinlieit beö @ef(^macE§ ausgearbeitet

finb, finben fi(i) ©teilen, too bie lima be§ SSerlinifd^en

,^erau§get)er§ nid)t o'^ne (Jrfolg t^ötig getoefen ift : befonberä
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"^aben bte Sieber be§ iperrn Sßei^e e'^er batet) getoonnen,

al§ öerlo'^ren ; unb trenn unä anbete nidjt me^r ganj

fc^^Iec^t fctieineit , fiaben tüir e§ bto» t^rer ^paltngenefte ^u

banfen: bennod)" —
@§ freuet m\ä), unterbrach itf) i^n, bo^ (Sie btefer 5

^etinung finb. ^ä) ^aik bafür, ber -Herausgeber toürbe

un§ einen groBen 'Sienft getrau tiaben, toenn er me"£)rere

biefer mittelmäßigen ober gan^ fd)Iec^ten Criginate burc^

feine i?un[t auf^uftu^en gefacht "^ätte; toenigftenS :^at mict)

fein glüctlic^er ^erfut^ ermuntert, g(ei(i)faH§ 6anb anju= i<>

legen, unb ict) n3Ünfcf)te, ba^ S^nen foIgenbeS Sc^nörfet

mit meinen ßorrectionen be§ ©t)lbenmaa^e§ unb be§ 2öo'^[=

!tang§ gefallen möchte.

2)a§ geraubte 33anb.

Äannft S)u tnic^ fo fel^r befc^ämen? i&

3D?ir bas ^fanb ber 2ie5e netjuten?

3BanbeI6arer 2g!op^ron!
S)tent bie Unfrfiurb einer 3;au6e

^S^x jum Srfjimpf unb bir jum 3iau6e?

3ft bie^ meiner jreue £o^n? 20

[365] ^rägft S)u nod), rcarunt ic^ jürne?

2(n 6up^rof:;menen§ Stirne

©a^ ic^ bag geraubte 33anb.

Um ber Srfiläfe Äranj gerounben,

§ab ic^ eö bei; i^r gefunben, 25

Unb eg alfobalb erfannt.

2In bem 3flanbe fal^ man Slätter,

2(n ben ©nben Siebesgötter,

Unb bie SKitte fc^mücft' ein ©trauB.

SRot^ unb blau rcar e§ burcf)5ogen; 3»

Sdiöner, a[§ ein ^Regenbogen,

®a^ mein Sanb mit garben aul.

Senfe nur, untreuer öirte,

SCßie S)u mir beij jener ?Jh;rt^e

3ärtUc^ §anb unb §er5 geroei^t! 8&
2)enf, benf ber fal[cf)en 2;^ränen,

S)enf an bein üerfteüteä Seinen
Unb an ben gebrorfienen (grib!

2tüen ©d)äfern loilt icf)§ fagen,

2lIIen 3it)mp[jen miß i^ä flagen, 40



204 [20

Xa^ fie beinen Seidjtfinn fcf)tiiäl^n.

gatfc^er! g^Ieud) ju Seiner Sirne;
9limmer follft ©u meine ©tirne
D^ne ,3orn unb SSefjimitl^ fe^n!

5 S)a§ Sßort 2Bel^mut!^ in ber legten 3eitf toerbe id^

gegen ein anbere§ öertaufifien; e§ ift mir gu jpät eingefallen,

ba^ nid§t bie ©tirne, fonbern bie Stugenlieber ber ©i^ ber

2Bef)niutt) [366] finb. Um übrigens uon bem, h)Q§ ic^ in

biefem ßiebe geleiftet '^abe, beffer urf^eilen gu fönnen, mu^
10 td) 3if)nen jagen, boß e§ im Original ein paar ©trop'^en

me'^r Iiat, bie ein bloßer 5tu§mu{f)§ ber S)efcription unb

müßiger klagen [inb, meldie ba§ ©anje nur 5tt)e^beutig

mad)ten, unb il^m bie ©implicttät nal)men. S)ie 9tamen

£t)fop^ron unb ©upl^roft^mene [inb toolilflingenber, al§

i5©etabon unb S)ori§. S)te britte ©tropl^e fing \xä) an:

9In ben ©tfen raaren 3<i"f2n/

gn ber 5Jiitte grüne Stanten,

Unb barauf ein SJlumenftrau^.

55a§ Sßort S)irne l^abe id) [te'fien laffen, um ba§

20 Snter biefeS Sieben einigermaßen an^ubeuten : anftatt o'^ne

3orn unb ^^alten t)abe id) aber otjue S^xn unb
äöe'fimut^ QeHt tl)eil§, tonl bie galten einen toibrtgen

S)oppelfinn matten, tt)eil§, um öon bem <Sd)äfer=6^ara!ter

nid)t 3U lüeit ab^utoeid^en. 5h)mp]^en in eben biefer

25 ©trop'^e gefällt mir befjer, al§ ©d^önen; tt)ie benn aud§

bie ^3erlinifd)e (Sammlung anftatt

|)ier finb ^Rofen, l^ier ift SBein!

gar xtä)t liefet:

§ier finb IR^mpi^en, l^ier ift Sßein!

30 [367] „Unb gemiß, fagte ber ^ibIiott)e!ar, mit

einer tiefen 35erbeugung, bie micf) au§ aUer meiner g^affung

brachte, ©ie finb Syrern S^^orgänger, ber

©afelbft matf)t ^sla^ unb 3taum, unb einreibt für unb für,

SQ3o fc^n)acf)er 58o?en ift
-

35 mit bem beften Omen öon ber SBelt gefolgt; aber, leiber! e§

ift 3U fpät! er ift ^l^nen einmal fc^on ^uöorgefommen!

Thou. like the hindmost chariot-wheels, art curst

Still to be near, but ne'er to be the first!"
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„ ^n^toiic^ett tüäre e§ nid)t übel, lüenu 8ie mit biefcr

gefegneten ^Irbcit fortführen, imb, fo tüic ber ^. i?unft=

nd)ter jic^ 5[Rü^e gegeben f;at, einige gute ©tüde burcf) feine

ßinfd^iebfet 3U frfitoäc^en, <&ie bagegen ben @ntfd)Iu^ fafjten,

unfre mittelmäßigen unb gan^ fcfjlecfjten Sieber burif) eine 5

fteine SSel)"^üIfe i^^reS @rabftid;e(§ tüieber in guten 9tuf ju

bringen, ^ä) freue micf) über biefe rei^enbe luSfii^t!

Your Picture in the front

With bays and wicked rhyme upon't!

SSerjei^en ©ie mir meine Sluftoattungen; 10

'Tis expectation makes a blessing dear."

©ie tooHten mir alfo, g^ab iä) i'^m mit einiger (Sm=

)Dfinblid)fett ^ur ^(ntlDort, ^u öerfte^en [368] geben, baß

iia^ ^vo'ied be§ 9?erlinifcf)en >g)erau§gebev§ mid) lueniger

|ätte intereßiren foHen? ^i^ begreife in ber %^at nidit, 15

momit Sie S^i-' fpröbeS S^oruitfieit rechtfertigen tnollen?

Einmal ift e§ getüi^, 'ba'^ er, too nit^t immer, bod) an ben

meiften ©teilen eine unenb(id)e ^elicateffe ge3eigt ^at ; unb

id) beichte, toir l^ätten auf alte ä'Öeife Urfadje, ifjm öerbuuben

3U fet)n, ha^ er bie *i)3]ü'§e übernommen, unfern jungen 20

'5)id)tern eine 5lu§tt)oI)t öon 9)?eifterftüden öor^ulegen, nac^

benen fie tl)ren ®efd)mad prüfen, i!)re (S:infid§ten berbeffern,

unb it)r ©enie bilben !önnen: ein 33ortf)ei(, ben lüir ui(^t

für eitel ober gering 'Ratten bürfen, ha e§ unftreitig ift, baß

öerfd)iebene @tüde, auc^ ber befteu Siebter, baib burd) ibre 25

Sfißeitfc^toetfigfeit, balb burd^ bie Unric^tigfeit it)re§ 5ptan§,

balb buri^ ?ta(^Idßigfeiten unb Ungleid^^eiten im 3Iu§brud,

balb burd^ anbere Äletnigfeiten fet)lerl)aft maren. 3}ie(e

biefer ^(einigfeiten ^ufanmiengenotnmen finb fo fe^r ber Süob

eineg ßiebe^, ha^, um Sinnen eine ©enten,^ jurüd^ugebeu, so

Nee vigor, et vires, et quae modo visa placebant,

Nee corpus remanet.

Sn ber 33erlinifc^en ©ammtung hingegen ift man fi(^er,

auf feine Seic^name öon biefer 5lrt p ftoßen. ^a giebt

e§ feine bon ben £ben, [369j bie nid§t aufhören 35

fönnen; bie itjre gan^e ^laterie äu erfc^öpfen

bro^en; feine öon ben Oben mit epigrammatif c^en

LitteratnrdenUinale des 16. u. 19. Jahrli. 30. 14
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©dfjtu^fällen, h)0 man f(f)on Bei) her brüten
3eite anfängt, einen fe'^r glän^enben @(i)Iu^ für
bie ad^te^etle toorguberetten (eine f ijmmetrifcEie

9(rt 3U benfen, bie ber 35egei[terung gänätid)
ojutüiber ift); feine öon ben Oben, bei) beren 3}er=

fertigung ber ©idjter gar an feinen gemiffen
^auptplan gebadjt i)at, unb tüo e§, toie Slbbifon
öon einigen fönglänbifc^en Oben fagt, beffer ge=

toefen toäre, toenn man au§ jeber einaelnen
io<Btxo\)^e ein ganzes Sieb gemacfit t)ätte; !eine§ öon

ben SJaubeöilten, bie jn lang finb, unb fii^

|3öbelf)aft auffüt)ren; fein einziges, baQ nid§t ben
ftrengften g^orberungen (Senüge tl^äte. ©ogar
bie au§ unfern altern S)tc§tern aboptitten l^aben i|t mef)x

15 al§ @ine 8eite , öon ber fie fic^ empfehlen. SBag mel)nen

@ie, ift ba§ ein beräd)tlid)e§ ©efi^enf? ^ä) toünfd^te, n)ir

l^ätten in jeber ©attung ber fd)5nen Sitteratur ©ammlungen,
beren 2Bat)l fo glütlHc^ toäre; bie @!§re ber 9lation mürbe

fi(^erli(^ nic£)t barunter leiben —
20 „W)fx um befto mel)r ba§ 3}ergnügen berilenner, benen

bie @efcf)ii^te be§ (Seifte§ ^u mic^tig ift, a{§ ba§ fie ht=

gierig fet)n fönnten, biefe äRobe eingeführt ^u fe'^en. 2Bo

bleibt [370] ber G^arafter be§ S)ict)ter§, menn idj ht\)

jebem ©djritt befürchten mu^, nid)t il^n, fonbern feinen

25 aE^u 3ärttid)en ^unftrid)ter ^u feigen? @§ ift mal^r, 2tn=

fänger mögen bem leljtern me^r al§ ©inen S)anf f(f)ulbig

fe^n
;

fie lernen mirftic^ ettoaS, — unter anbern, i'^re ^ox=

ganger »erachten, unb gute 2Berfe mit unnötf)tgen (5'orrec=

tionen überfrf)toemmen. ^ä) märe öielteicfit toeniger ftrenge

30 gegen ben SSertinifc^en ©ammler, toenn e§ nii^t aH^u fict)t=

bar märe , ba§ biefer ^i^el
,

\iä) burc^ bie eigeumäii)tige

Umarbeitung berül)mter ^oefien einen ^amen ^u ermerben,

tägtidC) meiter um fic§ greift, unb un§ in bem na(^a!^men=

ben S)eutfd)tanb ^ule^t gar um bie menigen Originale

35 bringen mirb, bie toir nod) auf^umeifen ^aben. 53iele dor=

trefflidie Sieber finb frf)on t^t nact) il)rer ursprünglichen

©eftalt gauj unbefannt gemorben; mir miffen, um mit
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bem 33orberi(^te 3U reben, ad) \a, toir totfjen fd^on
au§ ber ©rfatirung, ba^ bex SieBl^aber ber

^Jtufi! bie Sieber feiner Station nad) feiner
eigenen SBeife fingt, unb biefe SBeife ^u fingen
anbern mitt^eilt. @ine toeit mi^lic^ere ©rfal^rung 5

möchte e§ fet)n, ob ]xä) au§ bem ©tillfcf)tt)eigen unferer

l(t)rifd^en Sidjiter fdEilie^en laffe, baß fie auf biefe <Suc^t
neuer SBeifen nic^t ungehalten ftnb, unb ob fie if)r

eigenes @efüf)t fo feljr öertäugnen, ba^ fie fic^ [3V1] über=

reben, eine jebe SSeränberung muffe eben barum bie befte 10

fetjn, toeil fie hk neuefte ift. 2}3cnigften§ begreife irf) ni(i)t,

toai einen guten ^opf bettjegen foH, feine ©rfinbungen in

bie SBett ju fd)icEen, toenn er üorau§ fie'fjt, ba^ er fie

nad^ fur^er Qzit fid^ felbft nidjt meiir toerbe jueignen

fönnen." 15

„Unb auf ber anbern (Seite — toaS !ann mot un=

beträd)tlii^er felju, al§ ber Sluftoanb, ben man 3U mad^en

f)at, um ein ^beal, meld^e§ fdion ha ift, öon 3eit 3u ^eit

mit ein paar ä}er§d£)en auskurieren'? SBaS finb unfere

neueften SSerbefferer gegen ^ope, ber auf ben öeraltetcn 20

6aneöa§ be§ S)onne unb G^aucer gan^ originale ^i=

guren bon ber bemunbernäroiirbigften 3ei(^i^ung unb Golorite

überzutragen mu^te'? Unb boc|, meieren S)anf l^at fid§

^ope burc^ biefe Slrbeiten bei) feiner 9iation öerbient?" —
„Sind) barinn gelten ©ie üiel ^u toeit, toenn ©ie behaupten, 2.5

bie S5. Sieber=Sammlung tl^ue ben ftrengften g^orberungen

ein ©enüge, unb entt)aUe lauter 5]tufter, nac^ benen fid§ ber

©efdiniaii unb ba§ ©enie junger 2)t(^ter bilben fönne. S)er

S}aubet)iIIeS, felbft ber mittelmäßigen, finb nod) immer 3U

öiel, unb anbere ©tüde , bie für Sieber ^um ©ingen au§= 30

gegeben Serben, finb niemals Sieber getoefen."

[372] 9^ic^t? baöon möd^te iä) S^te Semeife
t)ören. —

„^d) f(i)meid}le mir, baß ©ie fie bafür erlennen toerben.

^d) muß Seinen alfo öorauS fagen , baß bie X^eorie ber 35

I^rifclien S)i(itfunft meineS ®ract)ten§ unter alten 3:i)eorien

eine ber mangel^afteften fei). 3)ic Q^rage: toaS !ann
14*
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gefungen to erben? tjaben unfete ilunftriditer öorlängft

beanttüortet ; aucf) ift ntd)t§ leichter 3U fagen, aU ba§

äßa'^rl^eiten urib Xxäuine, (5rn[t unb ©cfier^, ßob unb 2abet,

@in|ani!eit uub ©efellfcfjatt, Siebe unb Unempfinbüd}feit,

5 greunbfc^aft unb 3tt)ietrad)t, greube unb Seib, @(ütf unb

SBibertüäittgfeit , ein jebeS 5Uter, ein jeber ©tanb ber

^enfc^en, toaö toir n)iffen unb enipfinben, mit einem 2Sorte,

fafi 5Ule§ unter ba§ ©ebiet be§ Stebe§ ge'fiöre. 91ur

auf bie O^rage: tote foUen alle biefe IDinge ge=

lofungen toerbeu? unb tooburi^ toerben fie ba§

Beftimmte ©ubject be§ @efangeö? bemerü man
ein tiefet ©tiEfd^toeigen. (So ift £)ier nid^t genug, ?,u fagen :

toeil bie lt)rtfd)e ^^oefie 3um Singen genialst, bie ^JJtufit

aber ein ^uebrucf ber ©inpfinbungen burc^ unart{fu=

laUrte Söne ftt) ; io muffe bie ü)rifcQe ißoefie ein 5tu§brud

ber ßmpfinbungen burc^ artifutirte SLöne ober 20orte

fet)n. ^Jtic^t ein jeber '^(uSbrud; ber ©mpfinbungen ift

fangbar, unb ba§ SerfjäÜ= [373] ni^ ber (fmpfinbungen

äum ©efange ift üon ben (ämpfinbungen felbft fe|r unter=

20 fi^ieben. ^oä) toeit toeniger toaf)r ift e§ , roenn jemanb

fprid}t, bie (t)rifd)e ^oefie fönne al§ eine 5poefie befd)rieben

toerben, bie bie (Smpfinbungen auSbriidt; man bürfe nur

eine fingenbe i^ergort fjinjut^un, fo !^abe fie alleä, toa§

ju it)rer 5üot Ifommenl^eit n5tf)ig ift. 2Ba§ foltte

25 jemanben, ber nic^t burd) bie (Setoalt beä 3Sorurt|ei[§, ber

©etoo^nl^eit, ober tool gar nur buri^ ben SSeroegungägrunb

jenes i^lü^iggängerä beljm S)rl)ben:

He whistled as he went, for want of thougt;

berfü'Eirt toirb, toa§
, fage id), feilte i^n tool beranlaffen,

30 folgenbe 91 ug brüde ber ßmpfinbungen im lt)rifc§en (5l}t6en=

maa^e lieber ^u fingen, al§ ju tefen ober 5U recitiren?

Unb fefjrten bir ber ©djönfjeit i^olbe ®a6en,

<So niad)te mtrf) beiix feltner ©eift begtücft;

Uub fotüeft tu fo feineu SBi^ nic^t f)a5en:

35 mx(i) l)ätU boc^ ber ©lieber '^xad)t eutjücft.

S)er reid)e ©eift, bie göttlidie ©eftalt

SGBarb bir üertrmit, 511 leben unb ju lieben.
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©eliebteä ^inb, tobt roerb itf) mic^ betrüben,

Söenn ntc^t bein Slut für nüd) aü§ Siebe voaUt.

©. 301.

[374] 5^omm' an ben freunblid^en S^amiii!

9)ttt unfparfanier öanb 5

2::[)ünn' xd) ben jungen 33ud^enit)alb

3u gellen flammen auf. ©. 341.

Sitefe unb unjälilig anbete ©teilen !önnen t^re großen

(Sc^ön'^eiten 'i)aben : nBer ber 33egriff eines ^tebe§ f(^etnt

mir auf eine je'fir jufällige -^(rt bamit Ocrbunben ju fel)n. lo

Sd) toill S"^nen ganj unge,^n:)ungen fagen, toortnn meiner

5Ret)nunQ rxaii), unb fo fern icf) bie ©ac^e begreife, ber 9Jli§=

üerftanb 6efte^c, unb ttiotier er entfprungen fet)."

„S)ie 5JtufiE lann unb mu§ nur allgemeine i^been

augbrütfen, unb biefe ^been muffen ^mpfinbungen fet)n. i5

Sn ber Sttiapfobie be§ 3tt)el)tcn x^eitg ber Äraufe= unb
fftammlerifc^en Cben='03te(obien ^ören ©ie ben 2rttt

ber file^Ijanten, bas ©emurmel ber SSärfie, ben ©efang ber

9iad§ttgaII, fogar ba§ 2Batten ber ©aaten. ©pielen ©ie

ha^ ©an^e ofine bie barunter gefcfiriebene ©rftärung ; unb 20

©ie Ijaben nic^t§ gebort. @§ ift otme ß^arafter, e§ ift

lauter S^etail. ^m ^ö^ern ober geringern @rabe ift biefer

ge!)Ier aEen übrigen .©ingftücfen ber nämlichen Gattung

eigen, je nac^bem [ie fic^ me^r ober meniger öon bem att=

gemeinen ^aupttone ber Seibenfdjaft entfernen." 25

[375] „(}oIgIicf) brücft fid) ni(f)t jeber ©egenftanb
ber ßmpfinbung burd) ben (Sefang au§; fonbern hit @m=
pftnbung fel'bft , in meldte bie üerfc^iebenen ©egenftänbe

3ufammenf(ie^en, löft fid) in Slöne auf, unb tt)irb ber fimpte

nnb einfadje ©efang ber Statur. Sa? ©c^nrnditen ber Siebe, 30

it)re ©d)meic^etet}en, f^re ©i^mer^en, i^re SBatlungen, u. f. W.

ba§ Cbject mag ein f($5ne§ 53Mbc^en, ober eine SSeinflafc^e

fet)n! — nic^t hit barinn concentrirten unb untergeorb=

neten 23egriffe!" —
„^srüfen ©ie nad^ biefer ^bee unter anbern unfere 35

'fieutigen Cpern= Strien, unb ©ie toerben fid) fog(eid) eine

Urfac^e angeben fönnen, toarum ^i)nm bie toenigften, be^

atter ©d;ön^ett ber 93]etobie, unb bet) ber reid^ften ^üUt
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bcr Harmonie, einige ©enüge tl§un: met!en (Sie aBer 311=

gteic^ , ha^ iä) beti ©efang , bex ein bloßer 2lu§bru(^ ber

(Smpfinbung ift, Don meIobifd)en (Sängen unterfdieibe , bic

nur ein r'^l)t'^mifd§e§ unb lüo"^lftingenbe§ ©diema ber 9f{ect=

5 tation unb S)eclQmation enttjalten. 2)ieye finb nichts qI§

bie fc^öne ^ktur ber tnenf(^Iid)en Sl5ne be^ni SluSbrucf aller

Slrten üon Gegriffen, — finb bem, n)a§ ic^ öor'^er ben

©efang ber 5^atur, ober bie unmittelbare melobifd^e ©prac^c

aEgemeiner @nipfinbungen nannte, fo toenig toefenttid), —
10 unb 'fangen jo fel)r öon 9IationaI=(3prad)en a^ , ba| fie

[376] \\ä) toir!(id;, toie fd)on ^Ibbifon angemerft fiat,

auf mel)r al§ eine SIrt er!tären taffen, unb bem ^tx^tn,

übert)aupt genommen, gauj unüerftänblic^ toerben. 3u biefer

beclamatorifdien 5lrt be§ 3Iu§brucE§ gehören bie 5JleIobien

15 auf alle biejenigen lieber, in benen ber einfadie ^auptton

ber ©mpfinbung nict)t ^errft^t, ben i(^ öon einem tnal^ren

Siebe, fo toie bie 5latur baSfelbe l^erborbringt, erforbert

'^abe. 5Der @efang ift "^ier alfo eine blo§ n)iEfü'^rIi($e

Begleitung, unb fann e§ in eben ber Sebeutung aud^ für

20 ©popöen , ^iragöbien, ßomöbien, bibaftifd^e (Sebic^te , lanb=

fd)aftlic£)e ©emä^lbe, unb bergleic^en fet)n. ^6) frage (Sie

aber, toenn ton berjenigen Gattung bes £iebe§ hk 9{ebe

ift, bie ber ©efdimad par excellence bon anbern Wirten

ber S)i(^tfunft untcrfd^eibet , ob e§ erlaubt fet), biefen 58e=

25 griff fo meit au§3ube!^nen? 2Benigften§ '^aben mir bem

5Jtangel, ober, wenn (Sie e§ lieber fo nennen tooEen, ber

9lact)fid)t be§ ©efc^macf» in biefem ^un!te öiele ber unbe=

ftimmteften unb fdiled^teften 2ieber=3)lelobien bet)jumeffen

;

unb x6) leite bie Ueberfct)toemmungen mittelmäßiger Itjrifd^er

30 Siebter au§ eben ber CueÜe "^er."

Slber fo bringen Sie un§ ja auf einmal um
me!^r al§ bie .^älfte unferer toi|igften unb rei=

aenbften ßieber, "bxt biSl^er mit [377] giec^t für
^Jleifterftüde ber ll)rifd)en S)i(^t!unft finb ge=

35 'galten toorben? —
„®ar nid^t! Sie fönnen immer fel^r bortrefflic^ fet)n,

toenn fie gletd^ im eigentlichen SSerftanbe feine ßieber finb. ;3<^
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Ijate ou(^ ntd)t ha^ gertngfte batoiber, toenn ©ie biefe

^oefien fingen tooHen. 5Zur muffen ©ie mir einräumen,

ha^ @ie fid) alc-bann etrtjaS gan^ anber§ Bet) einem Siebe

benfen, al§ ic^; unb ba^ icf) narf) meinem SSegriffe Befugt

fet), diele ßieber in ber 5BerIinif(^en Sammlung für leine

Sieber ^u erfennen. 53teine @runbfä^e finb übrigen» bet)

toeitem fo neu ober fonberBor nidE)t, all fie S^nen öiellei(f)t

i^t f(feinen mögen. S)er ©uarbian ^atte f(^on empfun=

ben, ba^ bie g'ciin^ofen gar oft Sieber unb @inn=
gebi(^te mit einonber üermeci)feln ; unb 3}ater 10

^ageborn Beftätigt biefe§, iubem er fagt, boB bie 3U

epigrammatif c^en unb 3U finnreicfjen Einfälle
be§ fpielenben 2öi^e§ bem ST^arafter ber Dbcn
unb Sieber ^utoiber finb. @ine uod) mic^ttgere ^n=

ftan^ ift mir ber SluSfpruc^ iperrn i?lopftocf§, ber äufolge 15

bie Se!)robe ben 6f)arafter be§ geiftlicf^en Siebe§ aufgebt. 2)ie

if)m miberiproct)en tiaben, Betotefen, ba§ fie i^n nii^t öer=

ftanben. «Stelten (Sie fid§ eine ©emeine toon l^unbert 5per=

fönen üor, beren jebe auf folgenbe 3lrt fingt:

[378] 3)u flagft, 6f;rift, tu fc^iceren Seiben, 20

Unb feufjeft, bafe ber ©eift ber greuben
S5on biv geiüidien ift.

S)u flagft unb rufft: §err, rate fo lauge?

Unb ©Ott uerjeudjt, unb bir ratrb bange,

S)a^ bu Dou ©Ott Derlaffeu 5tft. 25

3ag nid)t, 6t)rift, benn beine ©d^merjen
iSinb fidjre 3^"9^" Beffrer ^erjen,

Sllä bir ba§ beine fc^eint.

Sßie tönnteft bu bid) fo 6etrü6en? so

u. f. ro.

„3ft nid^t bie erfte Slnmerfung, bie man ma($en muB,

biefe? SBer ift benn ber 6f)rtft, ben aUc biefe

Seute auf einmal anfingen? 2[ßer ift ber Se'f)=

renbe? äßer ber Sernenbe? Unb toenn jeberss

einjelne Sänger niemanb al§ fid^ felBft met)nt,

tüoau eine fo munberbare SBenbung? — "Sjie gteid)C

2tnmer!ung finbet bei; allen Strien üon Siebern ftatt, bie

Bto§ Setiren vortragen ; unb J^lopftod Bef)auptet alfo mit
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ytiä)t, ha^ tiefe Seiten nic£)t ©entenäen, fonbern 6m=
^finbungen fet)n joEen."

„fiaffen Sie mid) au§ meinen ©tunbfä^en nod^ eine

S^olgerung auf bie Ijötjere £)be ^ieljen. Sie äußert fic§

saniert burc^ einfädle, fonbern burä) begeifterte, itnb eben

barum 3ufammengefeiUe ©mpftnbungen, toeli^e eine ft)tnmetrt=

[379] fd§e ©tropf)en=5Jlelobie au§3ufd)Iie^en fc^einen. S)er

@efang nm^ in^njifdien ifjr l^errfdienber STon fel}n, unb

barum ift i^r nid^tS fo fe^r jutotber, aU familiärer 5lu§=

lobrud, unb äöenbungen ber ^^rofe. ^ora^enS carmina

finb nief)rentt)eU§ tDtr![td)e Dben; feine föpoben 'hingegen finb

nur sermones im Itjrifi^en ©l)l6enmaa§. 5Diefen Unterfdjieb

fann i(^ S^^nen nid)t beffer begreiflid) machen, aU burd^

folgenbe fogenannte -Dbe be§ 6nglänber§ domlelj, bei)

15 ber Sie fid§ be§ Sad)en§ nid)t iüerben entfjalten fönnen, fo

balb ©ie ben 33egriff ber Dbe tiinjubenfen. ^d) tvaf)U

eine lleberfeijung ber ,g)ora3ifdjen Dbe Inclusam Danaen
turris ahenea, bie eben feinen befonbern ©d)ioung ^at,

bamit ©ie noc§ beutlidier burd^ bie ®egenetnanberf)oltung

20 abnel)mcn fönnen, mie bie Familiarität be§ ©til§ ha^=

jenige burlejf mac^e, toaä burcl) ben %on be§ ©efangee

Itjrifc^ toar.

1) A tower of Brass, one would have said,

And Locks, and Bolts, and iron Bars.
25 And Guards. as strict as in the heat of Wars,

Miglit have preserv'd one innocent Maiden-head.
The jealous Father tliought he well miglit spare
All further jealous Gare,

And as he walkt, t'himself alone he smil'd,

30 Tu think, how Venus Arts he had beguil'd;

And when he slept, his rest was deep,
But Venus laugh'd to see and hear him sleep.

[380] She taught the amorous Dove
A magical receit of Jjove,

35 Which arm'd him stronger, and which help'd him more,
Than all his Thunder did, and his Almightyship before.

2) She taught him Love's Elixar. by which Art
His Godhead into Gold he did convert,

No Guards did then his Passage stay,
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He passM witli Ease; Gold was the Word.
Sublte as Lightniiig, brisrlit and quick and fierce,

Gold through Doors and Walls did pierce;

And as that works sometimes upon the Sword.
Melted the Meaden-head away, 5

Even in the secret Scabbard where it lay.

The prudent Macedonian King.
To blow up Towns. a golden Mine did spring.

He broke through Gates with this Petar:
'Tis the great Art of Peace, the Engine 'tis of War; lo

And Fleets and Armies follow it afar.

The Ensign tis at Land, and 'tis the Seaman's Star.

3) Let all the World Slave to this Tyrant be.

Creature to this disguised Deitie,

Yet it shall never conquer nie. i5

A Guard of Virtues will not let it pass,

And Wisdom is a Tow'r of stronger Brass.

[381] The Muses Lawrel round my Temples spread.

'T does from this Ligbtnings Force secure my Head.
Nor will I lift it up so high. 2o

As in the violent Meteors Way to lye.

Wealth for its Power do we honour and adore?
The Things we bäte, ill Fate and Death, have more,

4) From Towns and Courts, Camps of the Piich and Great,

The vast Xerxean Army I retreat. 25

And to the small Laconick Forces fly.

Which holds the Straights of Poverty.
Cellars and Granaries in vain we fill

With all the bounteous Summer's Store,

If the Mind thirst and hunger still, so

The poor rieh Man's emphatically pooi'.

Slaves to the Things we too much prize,

We Masters grow of all that we despise.

5) A Field of Corn, a Fountain and a Wood
Js all the Wealth by Nature understood. 35

The Monarch on whom fertile Nile bestows
All which that grateful Earth can bear.

Deceives himself, if he suppose
That more than this falls to his Share.
Whatever an Estate does beyond this aflbrd. io

Is not a Rent paid to the Lord;

[382] Bit is a Tax illegal and unjust.
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Exacted from it by the Tyrant Lust.

Much will always wanting be,

To him who much desires, Thrice happy he,

To whom the wise Indulgency of Heaven
5 With sparing Hand but just enough has given!

®a icf) fe'^e, ha^ biefe Cbe bte evtoartete SBirfutig

auf (Sie f^ut, unb ßoiülelj, ]o ütel iä) lDei§, felbft al§

^jtnbarifdier S)tcf)ter, unb al§ 5Dtd)tev ber Davideis, nod)

uienialg öon fetner cf)arafteriftif(^en ©eite teleudjtet Sorben;

10 fo lefen ©ie nod§ folgenbeä Sie6e§Iieb:

"Womens Superstition.

1) Or I'm a very Dunce, or Womankind
Is a most unintelligible Thing;
I can no Sense, nor no Contexture find,

15 Nor their loose Parts to Method bring;
I i\now not what the Learn'd may see,

But they're stränge Hebrew Things to Me.

2) By Customs and Traditions they live,

And foolish Ce rem o nies of antique Date.

20 We Lovers new and better Doctrines give:

Yet they continue obstinate;
Preach we, Love's Prophets, what we will,

Like Je WS they keep their old Law still.

[383] 3) Before their Mother-Gods they fondly fall

25 Vain Idol-Gods that have no Sense nor Mind:
Hone ur 's their Astharoth, and Pride their Baal,
The thun dring Baal of Womankind.
With twenty others Devils more,
Which they, as we do them, adore.

30 4) But then, like Men, both covetous and devout,
Their costly Superstition loth t'omit,

And yet more loth to ysue Moneys out,

At their own Charge to furnish it:

To these expensive Deiteis
35 The Hearts of Men they sarifice.

(Sie fe'^en, toa§ man alle§ ^ur ßlaffe ber ßieber ]^in=

üBerjiel^en fann, nienn man toiü. il'önnen ©ie nod^ in
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bcm SBa'^ne be'^arren, ha^ ettoaS baburc^ It}rtf(^ toerbc,

tüeil man e§ fingt?"

©ie madjen mtd§ toirflirf) ^loeifell^aft, öerfe^te tc^; aber

hod) tüerbe td) mir nic^t getrauen, einen ©runbfa^ an3u=

nel^men, ber, anftatt ba§ ©eBiet ber tt)rif(^en ®tc^ttunft p ^

ertüeitern, baSfelbe nur nod) me'^r einid)ränft. Sie toiffen,

toa§ man gegen ©tunbjä^e biefer 2lrt eingemanbt Ijat. —
„^d) bebaure , antmortete er mir mit einem 5ld)fet=

Juden, ba§ iä) ni(^t gelel^rig genug bin, mic^ nad) biefem

©eje^e 3U bequemen. 5Jleine [384] ^tbfid^t ift nid)t, St)nen 10

ein @t)ftem bal^erjumad^en ; id) erjöfite S^nen ganj offen=

l^erjig, mie id^ bie ©ac^e empfinbe, unb mai ba§ Sßefuttat

meiner Unterfud^ungen getoefen ift. 5)a^ man, um hk

^Poefte nic^t ärmer ,^u machen, al§ fie fc^on i]t, üjx geiriffe

5j3rincipia angebid)tet ^at, nad) benen fic^ auf bie unge= 15

jtoungenfte ?trt üon ber 2ße(t alle§ ju einem ©ebic^t

mad)en (ä§t, tDa§ eine poetifc^e (5prad)e ^at — ba§ ift

ntc^t meine @d§u(b ! 2Benn id) einen 33eruf enipfänbe, mid)

in bie Strettigfeiten ber ^unftrtd)ter einjumifdien; fo toürbe

t(f) t)ie(me{)r redit fe|r barauf bebad)t feim , oEe bie un= 20

äd)ten (Sattungen, bie man öon 2(rtftotele§ ^^eiten an

bi§ auf bie unfrigen pr "S^ic^tfunft ^erübergejerrt t)at, eine

nad) ber anbern toieber ^erauSjuroerfen , unb id) gefte^e

Sinnen, baB tcenig übrig bleiben toürbe."

©ie erregen meine 5ieubegierbe. — ' 25

„(Sie tDoCfen mid) jum ßritifiiS mad^en — ^d) bin

feiner. — 2tber id) lann frei) mit ;S^nen reben, menn id)

mid) gleich irren foHte. S^nen alfo bie 20a{)r6eit ju ge=

fte^en, id) glaube, ba^ man ben ©(^eiben^eg, too fic^ bai

bi^terifdje @enic (benn nur biefe§ ift mein gro§e§ 30

5principium) oon bem fc^önen Seifte ober bei esprit

trennt, noc^ nic^t aufmerffam genug unterfud)t 1)abe. 2)eut=

Iid)er — id) [385] gtaube, ba§ nur ba§ ^oefie fe^, roa§

ba§ SCßerf be§ poetifd)en ®enie§ ift, unb aüeö übrige,

fo üortreffltd) e§ auc^ in jeber 3lbfid)t fei)n möge, \id) biefen 35

5^amen mit Unrei^t anmaa^e, toenn e§ auc^ bie Xragöbie

felbft toäre." —
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Sc§ ftu^te! — ^ä) fiatte ntcfjt gebadit, ba^
er jo lüeit ge^en loürbe, —

„Siij ietje ^fjnen 3f)i^e :Befrembung an, fu'^r ber

33i6Itot'^e!ar fort; aber tjoren Sie mid) nur au§; ic^

5 bin nidjt 2BiIIen§, gro^e J?öpfe 3U begrabiren; iä) Bemühe

micf) bIo§, iljve ßaufba^n, ju meinem eignen UnterricEite

unb ,^ur Erleichterung meiner ©rfenntnife, auf einem |et)r

bornierten unb tabt)rint!)ifd)en S^elbe, aug^u^eii^nen unb ju

fceftimmen."

10 @r[t fagen ©ie mir, fiel id) i^m in§ 3Bort, tnaS ©ie

unter @enie t)erfte!)en.

„^Zidjt ba§, antwortete er, toaS ©ie in ben 3(t)f)anb=

lungen be§ .^errn ©ul^er, unb ber bet)ben Unge=
nannten in ber 33erliniid;en Sammlung t)er=

ismifd^ter Scfiriften unb ben Sre^Iauif d)en 33e^=

trägen, bie übrigeng aUe red^t gute Stnmerfungen enthalten,

barüber bi^putirt finben. 2Ba§ biefe (S^ete^rten ® enie nennen,

i[t bIo§ beftimmte gä'^igfeit, unb unjulängtic^ , ba§

äBerf be§ ®enie§ öon ^leifterftüden großer ,^öpfe ol)ne

20 ©enie ^u unterfcrieiben."

®ieB Ie|te berftetje id) nid)t.

[386] „53ermutit)Iid) barum nid)t, toeil Sie gemolint

finb, bie SBörter @enie, grofeei-" -^opf, fd}öner @eift,

9.1lei)"terftüd, u.
f.

to. mit einanber ju üerroedjfeln.

25 23el)jpiele tcerben ^f)mn ba§ 9tät!^[el auflöjen. 35 e n

^o'^nj'on, Sorneitle, 35irgit maren gro^e ^öpfe,
machten 9}leifterftücfe, unb Ijatten fein ®enie. Sf)afe=

ipear, ein ®enie, machte feiten ^Jleifter ftüde, unb

mar fein fd)öner (Seift: ein äßort öon fran^öfifdjem

30 Urfprunge, mit bem. mir ben 33egriff eine§ feinen ^e=

fd)mad§ 3U öerbinben pflegen."

Sie fd)einen ha§> äBort 5ät}ig!eit anber§ au t)er=

[teilen, aty iä). ^d) \)aU g^äfiigfcit immer für ben

allgemeinen Otamen gef)alten, beffen ißeftimmungen ©enie,

35 ©ebäc^tnif?, ©efc^maä, iz. finb.

„Sie '^aben ein dtzdjt gefiabt, ba§ barunter gu tierftel)en,

ma§ man oft barunter öerfte'^t. S)a aber g^äl^igfeit
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noc^ öfterer in ber engern 23ebeutung ge6raud)t totrb, fraft

beren [ie im gemeinen ;ee&en für ©enie gilt; fo glaube

id) an meiner Seite Befugt gu fet)n, biefe Beleben Segriffe

mieber ^u unterfdieiben , roeit baä, U)a§ iä) unter (Senie

öerfte'^e, unb tDa§> man in ber ßunft barunter üerftetit, 5

ettnag gan^ anber§ ift, al§ ma§ man getoö^nlii^ ©enie

nennt. S)enn toenn äße bte Seute ©enie§ toiiren, bie man in

ber ©pradie be§ Umganges [387] ba^u mac^t, fo gäbe e§ faft

eben fo öiet (älenieS, al§ i?Dpfe. Sie fran^öfifc^e ©prac^e

beutet bat)er einen Unterfd^ieb an, unter @enie ^aben, unb 10

ein ©enie fet)n; unb ic^ !^ätte gemünfdjt, ha^ hk 3}erfaffer

ber obgebat^ten Slbl^anbtungen biefen Unterfc^ieb etmaS tiefer

ertoogen, unb 3ugtei(^ bebadjt f)ätten, ha^ man nic^t 3U

miffen Derlangt, mag (Senie unter bem. 5)o(!e, fonbern toaS

e§ a(§ ein ^unfituort bebeute." 15

Söa§ ift benn ©enie?

„2öarum finb ©ie fo brtngenb? — ober otetmel^r,

toarum öerlangen Sie etraaS oon mir 3U miffen, ma§ id)

unb niemanb ^^nen fagen fann, fo lauge unfere ^jl;c§o=

logie fid) nod) mit ber Oberfläche ber Seete befdiäfftigen 20

mup ^Derjenige ift gemeinigtid) am bereitmiEigften, @r=

flarungen unb beutlidie SSegriffe bar^ubieten , ber bie

©c^ranfen feiner @infid)t am n)cnigften fü^tt; unb mir finb

öoreitig genug, au§ ben ^Ißtiänomenen auf bie Urfad)en unb

Xriebfebern ju fd)tie^en , ba mir boi^ über ben innern 25

5Jle(^anifmu» ber ©eele, toenn ic^ mid^ fo auSbrüden barf,

in ber blinbeften Unmiffenl^eit tappen. 2ßa§ mei§ ic^ä, mie

e§ ber Imperator mac^t, menn er in bem 91ugenblide, ba

feine ©t^ate 3U fteigen anfängt, ba fein Seben felbft in

©efa^r ift, ba feine ßegionen Oon aßen ©eiten mut^tos so

3urücfgetrie= [388] ben toerben, unb Job unb ©dianbe unb

SSerberben hk einzige traurige Sluöfidjt öor unb ^inter ifjm

fd)eint; toenn er, fage id), in biefem Stugenblid au§ bem

untreuen ©lüde, ba§ il)m ben Diüden ^nfel^rt, feine 53lafd)inc

ju machen, bie 9?etraite feiner ©olbaten ju einem neuen ^|Uane 35

beä Eingriffs an^utoenben mei§, unb feinen O^einb fd)(ägt,

noc§ el^e berfelbe fid) bereben fann, er fei; nidjt ber
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(Sieger. S^) begreife toof)!, ba^ btefer Wann eine be=

töunberngtoürbige Söeurtl^eitunggfraft befi^en ; ba^ feiner

Seele alle mögtid)e SIrten ber Stellungen unb Drbnungen,

tote in einem äöinfe, gegentoärtig feijn ; ba^ ei' ben fd^neEeften

5 2Bi^, bie lebl^aftefte @r[inbung§fraft, ba§ unerfc^rodenfte

-iperj Ijaben muffe, um ha, tüo jmo 5)linuten 3U frü^ ober

3u fpät fein unöermeiblicfier Untergang ftnb, ben einzigen

benfbaren S5ort^eil ^u ergreifen, ber ba§ Uebergeloid^t ouf

feine Seite jiel^en fönne. StUein, iä) lann in feine Seele

10 nic^t ^ineinfc^auen. ^c^ ttiei§ nid)t , tuie i^re Äröfte

gefpannt finb; nic^t, töorinn hk Harmonie befleiße, hk fo

etftaunlicCie Sißirlungen l^eröorbringt. 5lur ha^ toeiS tc^,

ba^ lä) biefen 9}knn ein ®enie nenne; unb iä) fürd)te

nid;t, 5U irren, toenn ic^ mic^ gleich eben fo lüenig getraue,

15 öon ber innern ibealifdjen b. i. t)öd^ften Sd)ön^eit be§ ©enieg

eine S)efinition ju geben, al§ 2Bin= [389] feimann üon

ber äußern Si^önljeit ber ftjrpertid^en SSÜbung."

^d} erinnere mii^ biefer SteEe nid;t me§r.

„Sie ftel)t in feiner @efd)id)te ber ^unft, unb t)er=

20 bient, ba^ id) fie Sf)nen gan^ üorlefe.

„®ie ©d)önl^eit erforbert eine allgemeine 2lbl)anblung, in

lüeldjer ic^ mir unb bem Sefer ein ©enüge ju t^un roünfc^te: aber

bag i[t auf ber;ben ©eiten ein frf)n)er ju erfütlenber Sßunfd). 2)enn

bie ©(^önl)eit ift eine von ben großen ©efieimniffen ber 9fatur,

25 beren Söirt'iing roir feigen, unb alte empfinben, von beren SBefen

aber ein allgemeiner beutlid^er 33egriff unter bie unerfunbenen
SBal)rl)eiten get)ürt. 3I5äre biefer S3egriff geometrifd) beutlicf)

, fo

lüürbe baö Urtljeil ber 3JJenf(^en über bog ©cl)öne nid)t »erfd^ieben

feyn, unb e§ mürbe bie Ueberjeugung von ber mat)ren ©d)önf)eit

30 leicht roerben: nocf) raeniger raürDe eä 3!}tenfd)en, entroeber von

fo unglücflid;er ©mpfinbung, ober cou fo raiberfpred)enbem 2)ünfel

geben können, ba^ fie auf ber einen ©eite fid^ eine falfc^e Qdßn-
l)eit bilben, auf ber anbern feinen ri(f)tigen 33egriff annet;men, unb
mit bem 6nniu§ fagen mürben:

35 Sed mihi neutiquam cor conseutit cum oculorum adspectu.

ap. Cic. LqcuU. c. 17.

[390] „Sie Segriffe ber ©rf)önl;eit bilben fidE) bep ben

me^reften i^ünftlern aus unreifen erften (Sinbrücfen, meld)e feiten

burd) p^ere ©d^önt)eiten gefd)n)ttd)t ober oertilgt merben, jumal,
40 menn fie, entfernt oon ben ©d)önl;eiten ber Sitten, i^re ©tnne

nic^t üerbeffern tonnen, u. f. ro.
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„®iefe Segriffe finb »erneinenb; ein beja^enber Segriff aber

erforbert bie S^eimtni^ beg SßefertS felbft, in rceltfieS rcir in loenig

Singen ^ineinäufrf)auen uermögenb finb. 2)enn roir fönnen f)ier,

roie in ben me^reften pfjilofopfjifc^en Betrachtungen, n\ä)t nac^

Slrt ber ©eometrie oerfaf^ren , meldje com 3lllgemeinen auf bal 5

Sefonbre unb ©injelne, unb üon bem 2Befen ber Singe auf ifire

®igenfcf)aften ge[;t unb fd)lie^et; fonbern joir muffen unö he-

gnügen, an% lauter einjelnen ©tücten luaf^rfdieinlirfie ©d^Iüffe ju

jiefien 2c." —
2)a5 ©enie ift aber hodj im ©runbe nur eine 10

g^ertigfeit.

„^tur? — ©ebieteH ©ie boc^ bem ilinbe — ic^ toittS

©c^önaiif) nennen — auf bie Sccnen ber 9latur ein

malerifc^eS ^(uge p toerfen; geigen ©ie i'^m, toag e§ 3U

t)eoBad)ten Iiabe, um hie fürc^terlidje Seite ber Äörperroelt 15

unb ber ©eiftertoelt mit einem gleid^en gelefirten ©efü^Ie

3U fajfen ; Iet)ren [391] Sie e§ bie 9tät^fel be§ menfcE)lid^en

^er^enS entfalten, unb ©ebanfen, bie nod^ ni(^t geboljren

toaren, im Serborgenen belaufdjen; nid^t genug, ha'^ e§

beobachten lernte, leieren Sie e§ bie fc^tDerere i?unft, nad)=2o

3 üb üben; mit einem SBorte, lafjen ©ie e§ aüe bie ^ennt=

niffe einernbten, alle bie praüifdjen Xalente erloerben, bie

©:^a!efpear§ ©enie o'^ne aHe 9}orübung ]($on in fid^

felbft, n)ie burd^ eine 2Irt oon Eingebung, befa^: bann

fe'^en Sie, ob au§ biefem ©c^bnaid^ bei) aller erniorbenen 25

3^ertig!eit jemals ein ©^afef^^ear merben fönne."

2Bie XDoUm Sie mir bartl^un, ba^ ic^ ha^ ©egentl^eil

ertoarten muffe?

„3)ur(^ ba§ S5el)fpiel loeit berühmterer 5Jlönner, bie

bet) ber ftärfften 9ia(^eiferung, bem befteingerti^teten ©tubium, so

unb ber ämfigften ^eobadt)tung ber Statur nur bie (Jitelfeit

iljrer Unternefjmung beftätigten."

©ie rtiaren alfo l?5pfe üon geringerm ©ehalte. —
„S^oIglidE) ift ba§ ®enie feine blo^e fjertigfeit, b. t.

!eine foIct)e, bie fidt) burdC) Uebung erwerben lä^t." 35

^d) oer^toeif (e , eine gute Definition öom ®enie p
erfa'^ren, menn bie 8ad)e fo üiele ©d^toierigfeiten l^at.

[392] „33om ©enie überl}aupt bürfen 8ic fid^
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feine boEftänbige, nod^ Weniger eine genetifc^e tierfpredjen
;

bie 2(u§leger !§afd)en nocf) itjt, toie, um eine 33ergleic^ung

üon iperrn 3Binfetmann ^u entle'finen, Bet) einem fliegen=

ben Süden in ber ^ant, beffen Crt man nid)t ju finben

5 toei§. 33alb ift e§ i^nen bie Sammlung aller ^äl^ig!eiten

;

balb hie 9}oIIfommen^eit berjenigen einzelnen, bie un§ bie

5tatur mit auf bie ^dt gab. ''Man [tubirt, fagen einige,

man fuc^t fein Talent; oft öerfet)lt man e§: ba§ @ente

entbedt [id; felbft, 2)a§ 3^a(ent fann bergraben fet)n, toeil

10 e» feine ©elegen'^eit l^at, öor,5ubringen ; baS (Senie arbeitet

f{(^ burc§ alte .ipinberniffe l^inburd}. S)a§ (Senie erfdiafft;

ba§ Talent fe^t nur in§ äöerf, Sa* ®enie toibniet ftc§

erhabnen SBiffenfdjaficn unb ilünften; ber unbeftimmtere

©eift flattert auf atteS: L'un n'embrasse qu'une science,

15 mais il l'approfondit; l'autre veut tout erabrasser, et ne

fait qu'effleurer ; l'esprit rend les talens plus brillans

Sans les rendre plus solides; le genie avec moins d'appli-

cation voit tout, devance l'etude meme, et perfectionne

les talens. — 8ie fe'^en ha§ ©d^toanfen biefer 33egriffe;

20 ©ie bemerfen ha^ ftiegenbe ^uden ber ^aut. 3lt(ein, mag

gef)et un§ ha^ @enie überhaupt an, un§, bie toir nur be=

mü^et finb, ba§ ^oetifdje auS^n- [393] finben? £iie

,^enn3cid)en biefe§ le^tern ^offe iä) ^^nen fo beutlic^ 3U

entroideln, ba^ ©ie feine ©puren nid)t leicht merben t)er=

25 fehlen fönnen , wo fie e§ aud) antreffen, @f)e hk'^ aber

geft^ie'^t, taffen ©te un§ einen fteinen llmmeg nehmen, unb

ftatt be§ ©ubjectS ba§ Cbiect üetrad)ten."

©ie iDoIIen boc§ feine 2leftf)etif erfinben?

„i^ürd)ten ©ie nid)t§. 333o man fid) fur^ fäffen barf,

30 fprid)t man ^utoeiten mit ber ©c^ute. 2lber ©ie tl^un

tool^l, ba^ ©ie mir ^u öerfte^en geben, iä) Ijolte ju toeit

au§. ^ä) l^ätte in ber X§at nid)t nötfjig get)abt, biefe

Umfd^toeife ^u machen."

2Benn ©ie mic^ überzeugen, merbe iä) i^^nen für noc§

35 längere Oerbunben fet)n.

„®er ©toff ber 3)id)tfunft, nac^ einer gemö^nlid^en

unb richtigen i^t^i^uction, finb ^^anbtungen unb
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6m)3ftnbungen, ^anblungen mit dmpftnbungen t)er=

Bunben, 6'mpfmbungcn mit ^lanblungen üerbunben, ."panb=

Jungen of)ne ©mpfinbungen, unb ©mpftnbungen oijm ^anh=
lungen." —

Gi gie5t aud§ einen Stoff , ber fetn§ öon biefem 5

atlen ift.
—

„5lümli(^ ha^ Sfoifonnement, bie S)efcription u. bergl. m.
— ®er @runbftoff bev griec^ifc^en Cbt)ffee unb be§

fransöfiff^en Zclemaä) ift nic^t ^mpfinbung, fonbern

,^anb= [394] lung. SBo'^er !ömmt§, ba§ ©ie jene eine 10

©po^pöe nennen, biefe nic^f?"

2)ie ^unftrid)ter geBen feine anbete Urfaij^e bat)on an,

al§ todl bem le^tern bic 3Inrufung an bie 5Jlufe fet)lt, unb
toeil er in ^rofe gefc^ricben ift.

„Waffen <Bk un§ alfo no;^ adit ober jefin S3erfe an 15

bie 5Jlufe fjin^ufd^reiBen , unb biefe ^rofe in |)erameter

ü6erfe^en: ift ber Xetemac^ nun eine (Jpopöe?"

©0 fd^eint§. —
„50^ir nic^t!"

2Ber bermet)rt§ un§, i^n fo 3U nennen? 20

„i)er ®eift be§ .^omer!"
.^at ber Selemat^ nicfit ©rfinbung, 5}lafd)inen, eine

reiche unb glänäenbe Sprad^e?

„3lIIerbing§; unb oon barcul folgte icf), ba§ l^ierinn

no(^ nidit baejenige fteden fönne, toa§ toir poe tif Cj§e§ 25

®enic nennen, (^rfinbungen jeigcn mit nur ben ©tob

be§ 2Bi|e§ unb ber barunter mitbegriffenen (Seelenträftc

it)xz^ (5tfinber§ an: Soccaj t)at me'Eir etfunben, al§

<g)omer. 6ben ba§ gilt auc^ öon ben ^Jtafc^inen, unb

jutDeiten nic^t einmal. ^omer§ (Sprache ift bep feinem so

Brittifc^en Ueberfe^er eben fo reid^ unb glän^enber, al^

bepm ^omer felbft."

®er -jßlan unb bie 3lnorbnung biefer erfunbenen ^anb=

lungen unb 9)taf(^inen —
[395] „©inb ein SetoeiS öon bem ©efd^macfe i:^re§ 35

Urhebers."

33iellei(^t ba§ gro^e ©an^e?
Litteraturdeukmale des IS. und 19. Jahrh. 30. 1"
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„2)a§ ©anje ift im ^erluUjfuS nod^ größer" —
gjlit ^"^ven lüunberlidien Sßergleic^ungen ! äßo ftccft

benn ber tf)eute Unbefannte, ber @eniu§ be§ ^omer?
S)enn ic^ empfinbc fret)lid), ba^ e§ nidjt bie genannten

5 (S;igenfd)aften [inb, bie niid^ fcet) ber Se[ung ber S^a^
unb ber Db^ffec fo getoaltfam mit [id^ fortreiten, unb

i)u]^^ treuer in meiner Seele äurücE(äffen , ba§ mid^ über

mirf) jelbft ^u er"t)el6en fc^eint. 3i4fn ®i£ ^^c SBolfe

unter itjm l^intoeg! —
10 „(5rfd)recEen Sie ntd§t; fein 2lnjel§en toürbe S^nen

Keffer gefallen, aU fein ^Zame. @r fiei^t — mit (Jinem

SEorte, unb oi)x\t ©erränge, ic§ nenne il^n SSetrug" —
g^aft m5d)te id^ loc^eu, ftatt ju erfdjrecfen. —
^Betrug einer ^ö^ern Eingebung — 5Zid^t

15 anber§ ! ®er beftänbige kon ber ^nfpiration, bie SeB"t)aftig=

feit ber 5ßilber, .^anblungen unb O^ictioncn, hk \\ä} un§

barfteüen, a(§ toären mir 3itf<^flue^' "i^^ 5)ie mir mit

BetDunbernbem @nt^fiafmu§ bem gegentoärtigen @otte ju«

fd§reiben: biefe <^i|e, biefe Stör!e, biefe anl^attenbe ^raft,

20 biefer übertoättigenbe ©trotjm ber SSegeifterung , ber ein

[396] beftänbigeä 33(enbtoerf um un§ l§er mad)t, unb un§

toiber unfern äöitten jtoingt, an aEem gleichen Slnt^eit p
nel^meu — ba§ ift bie 2Birtung be§ @enie§! 2Benn

SSobmer ba§ fann, fo ift er unfer .^omer!" —
25 (Sie lehren mic^ in ber 'I.'ijüt bie viuida vis animi,

ba§ OS Graium uub rotundum au§ einem ganj neuen

®efic^t§pun!te betrachten. Sie i^Eufion be§ gegenwärtigen

®otte§ — bie i^nf^^iration — hk viuida vis animi — fo

ift§! burc§ fie allein fonnten @rbid§tungen 2Ba!^r=

3ol)eit toerben!
„<&ie toerben mir jugeben, ha^ biefe ^raft, bie ic^

in SSejie^ung auf un§ 2^rug ober ^llufion
nenne, biefe ^raft, bie 5Jlatur toie gegentoärtig in ber

(geele atäubilben, in ^Be^ie'^ung auf ben S)ic^ter biejenige

35 entfd)iebene unb "^ertoorfteäienbe @igenfd§aft fei), bie toir un§

unter bem 9^amen be§ poetifcfien ©enie§ aui^ ba benfen, too

toir un§ üon unfern Gegriffen nid^t immer 9lec§enfc^aft äu
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ge6ett toiffen. ©ie fann toeber huxä) Äunft, nod^ burd^

g^(ei§ erreicht toerben; fie ift einigen, unb jwar ben menigften,
(

©eiftern etgentf)ümlid§ ; fur^, fie ift ha^ ©ente. S)ieB ift '

feine Definition: aber e§ ift @rfaf)rung, e§ ift ©efül^t.

®ur(^ fie fietcest fic^ 3iae§, leBt 5me§, l^anbelt 3lIIe§ ; ber s

Sefet ift, um nii(^ mit 5pope§ SSorten auS^ubrücEen, bei)

ben 9}er= [397] fammlungen unb (Streitigfeiten ber .ipomeri=

fd)en gelben nic^t ettoa bto^e Partei;, i>k \iä) burcf) einen

britten etttja§ er^äfjten tä^t; ber ©eift be§ S)id^ter§ rei^t

if)n mitten unter bie SSerfammelten ; bie @egenftänbe frap= lo

piren it)n fo fef)r, ba^ er fie nid)t äu fjören unb 5U fetjen

fdjeint, fonbern fie tnirflid^ f)ört unb fief)t. — S)er (Sang

feiner SSerfe fogar nimmt ^tnf^eil an biefer allgemeinen

3tction : ein ^ej-ameter tritt einiger, toie eine 9lrmee. 3ltte

feine ß^arafter !§aben il^r befonbere§ unb eigene^ (Sepräge ; 15

ha^ ©enie brüctte fein ©iegel barauf. S)arum machen fogar

bie ä'tinUc^ften 6f)ara!ter öeränberte @rf($einungen , unb

nichts, eö fet) belebt ober unbelebt, tritt oTjne biefen be=

3ei(^neten 6^arafter auf, ber feinen Urfprung in ber unbe=

greiflic^en S3igeur be§ ®eifte§ ^at. 3lIIeg, fagt 21 r ift 0=20

tele§, l^at bet)m §omer «Sitten; e§ ift faum ^u glauben,

hjie menig SäUn in einem SBerfe bon biefer Sänge bIo§

ber ©r^ätjlung gemibmct finb. ®ie SentimentS felbft, bie

Bei) anbern (Sct)riftfteltern ermüben, geigen I)ier bie @r^aben=

"tieit it)rer Stbfunft; fie finb Saunten auä ber gtüljenben $i^e 25

beä @enie§, reine, geiftige unb fublime S^unfen o'^ne ben

9tauc^ be§ Sct)toä^er§. ©eine 33i(ber, feine ©leic^niffe finb

un§ original, meil unfer 3tuge nur auf ber -Dberfläctie

Iiangen blieb, burc^ toelc^e ha^ [398] siuge be§ @enie§

toeit t)inburd§gebrungen toar; ber gan^e ^Inftric^ mirb un§ so

neu, meil er feine ^^arben öon bem toieberftral^Ienben ^yeuer

be§ 3)i(^tergeifte§ !§erübernimmt. ^omer§ 2ßorte felbft j

finb, nad^ 2lrtftotele§ 3tu§brucfe, lebenbe SBorte, 5tug=
|

fd)tt)ünge ber rebenben @ottf)eit ober 5[Rufe, bie bie S)inge

burc^ äßorte um fic^ '^er erfc^afft, imb un§ ju 3uf(i)auern 35

i'^rer (Sct)öpfung anläßt : lid^t^ell, »arm unb t)anbetnb finb

33e^mörter ber i^omerifc^en ©prad)e."

15*
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„Soffen Sie mid) über S)a§, toag id^ S1)nen efceit t^t

in beni unp'f)i(ofopt)if(i)en ©ti(e ber ©mpfinbungen gefagt

t)al6e, einige !ältere, öieÜeic^t begreiflichere, ^Inmerfungen

mad^en. S)ie (5.igenfd)aft be§ @enie§, bie ic^ burd^ ,$?raft

5 anbeutete, fdtieint in ber 31t)at eben ba§ ju fet)n, tt)a§ man
mit anbern SBorten eine bilblic^e ßnipföngni^ ber Dbjecte

in ber ©eele nennen tonnte, — eine SBenbung in ber Slrt

3u beuten, tooburd^ jeber beftimmte ©egenftanb mit aüen

feinen ^ert)ältniffen, ^e^ie'tiungen unb ^4^t)änomeuen, nnttel=

' 10 bar ober unmittelbar
,

3ur ^nbioibuatität be§ '3)id^ter§

J.Übertritt. ®ie i^magination ift alfo üon bem poetifd)en

M (Senie unzertrennlich : aber fie ift biefe§ ®enie nic^t felbft.

S>or \t)x fjtx get)t eine anbere Ifraft, bie j?raft ber ^eob=
ad^tung, meldEie mit einer brüten auSübenben [399] oer=

15 buuben felju mu^, bie id^ burd) ^lug{)eit be§ ®enie§
auebrücEen möd)te, meil fie fict) ni^t fottiot auf ba§ Seob=

adt)tete in bem SDorrourfe, al§ auf bo§ äöer! be§ ÄünftlerS,

unb auf beffen 5lßirfungen in bem .^er^en unb äJerftanbe

be§ 3u^örer^ ober ßeferg be^ie^^it."

20 2)iefe Segriffe finb mir ju abftract.

„^d) Witt fie ^f)mn burd£) ein Seljfpiel au§ einer

oerttjanbten ©attung ^u erläutern fuc^en, ^ielbing befa|

unläugbar eine gät)igfeit, bie 91atur in i^rer üerborgenften

3Bertftatt ^u belaufrf)en. Slber biefe 5öt)ig!eit mar nictit

25 bilbliti) ; er gab feine Seobadjtungen fo ftücfmeife öon fid§,

toie er fie empfangen f)atte : Sie ©abe ber 5lad^bitbung mar
einem anbern ©etfte , 9t i db a r b f o n , Vorbehalten. Sa'^er

!ömmt§, ta^ man ben nad^bitbenben, obmol rid^tig unb üor=

trefflid) beobachteten, ©cenen be§ erftern ben S^ong anfielet,

30 mie 3. 6. in ber tragifd^en 23efd^reibung ber .^enberf onf dtjen

iyamiüe, in ben trourigen Scenen ^mifc^en ^Mgl^tingale
unb 5JUfe Planet), unb befonber§ in ber l£)eiterern ©cene

ätoifd^en ^one§ unb @opI)ia im nädt)ftle^ten j?apitel, bie

atte unter 3iidE)arbfon§ ©ebiet get)ört I)ätten. S)ie britte

35 genannte 6igenfd§aft, bk ^lugt)eit be§ @enie§, üermiffen mir

bet) eben biefem ©dt)riftftetter an berjenigen ©tette, mo er,

tnbem er ben, [400] auf i^often feine§ poetifct)en 6t)arafter§
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Qlücf tii^ getoorbenen, 3f o n e § jum erftenmat in bie @efet(=

frfiaft feiner 35 taut bringt, bie unbefiutfame Slnmcrfung

mac^t, baB hk Bet)ben beliebten öor biefem Umftanbe toeit

feuriger gertjefen njören, einanber in bie 2lrme ^u laufen,

al§ i|t , ha i'^ren 2Bünfc§en niiiit ba§ minbefte im SBcge s

toar. S)iefe Seo6a(^tung fann nad) ber Diatur fel)n ; sed

uon erat hie locus. 5(nftQtt bog ;3ntereffe be§ Sefer§ ju

üerftärfen, fc&miic^t ber SSerfaffer e§, unb tneg ift bie Qn=

gene^^ute Stiufion, bie un§ 6iä an ba§ (Jnbe be§ 2Ber!§ mit

ficf) f)ätte fortreiten foHen." lo

„'S;iefe bret) (Sigenfcfiaften finb atfo ber poetifd^en
^Ilufion kförberlic^ ; nur bitte iäj, fie niii)t für bie

einzigen luefentlii^en be§ Ijoetifc^en @enie§ ^u Ijatten,

unb het) bem 2Bortc ^Imagination meine gtoiefat^e 6r=

ftärung ^injujubenfen, bamit toiv ben 23egriff beffelben nicf)t is-

mit bem Segriff ber 5)letap!)t)fifer unb einiger f(^toei3eri=
/

f(J)en Siebter unb ^unflrictiter üertoei^fctn."

Sft aber nii^t ba§, tDa§ «Sie bilbti($ benfen
nennen, eben ba§, toa§ in unfern ^Teft^etifeu bie 9}oE!ommen=

^eit be§ finnlic^en ^2{u§bru(f§ '^eißt? 20

„l^einesmegS! — ®ie erftcie 35ebeutung ift abäquat,

bie le^tere nid^t. Sie ujerben mid) au§ fotgenbem 9taiiDnne=

ment nö^er öerfte!§en. [401] ^d) fe^te ba§ Äenn^eic^en

be§ poetifcfien (Senie§ in bie iSHufion einer '^ötjern

©ingebung. (S5on ber t)öl^ern G^ingebuug 1)txna<^; i^t 25

t)on ber Söufion.) Um btefe ^(lufion {^eröorgubringen, fage

id), mu^ ber £ict)ter hk beobad^teten ©egenftänbe bitblii^

benfen, unb mit 2]ßir!ung auebrücfen fönnen, tt)eld)e§ 3U=

fammengenommen ic^ unter 5la(i)bilben begreife. S)a§ 9la(^=

bilben ift alfo berjenige f^öä^ik finntid^e 5(u§brud, ber bie 30

^llufton erreicht; iia !f)ingegen ber "^ödifte finnlid^e

3lu5brud, ober bie ^SoHfommen'^eit be§ finnlidien 3{u§brud§,

o'^ne SKufion ba fet)n fann. 5tcl^men ©ie bie erfte befte

2^irabe au§ ben Xrauerfpieten ber granjofen. Sie ^aben

poetifdien Stil, b. i. 33oHfommen^eit be§ finnlidien 2(u§= 33

brurf§; Sie t)aben richtige 3^eobad)tungen, (benn 9}oItaire

beobachtet bie 9^atur nic^t feiten eben fo gut, aU Sfia!e=
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Ipear felBft): aber fie f^abm feine 9lad)bi(bung, benn fte

fjobin !eine ^Hufion ; weld^eS ©ie bal^er jum ^eiiiK^ S^fjrer

Unpfrieben'^ett ©ectamatiott fc^elten. 3c£) entt)atte mic^ mit

gutem 33orBebad§t ber S^ßörter ©innlid^fett , 23egei[tevung,

5 5lad§a"^mung u. f. tu. , toeit fie mir alte 3U biel ober 5U

lüenig fagen."

233enn i^ ©ie ober red§t begreife, fo ^iclt iS'fire gan^e

2:i§eorie ba|in ab, bie 2)i(i)tfuuft ju einer bitbenben ^unft

3U mad)en.

[402] „^[ä)i in bem SSerftanbe, toorinn @ie unb bie

Jlritici biefe bilbenbe 5?unft ne!)men. SCßarum moEen ©ie

nic§t bei) meinen eigenen 2Borten fte'^en bleiben, ba iä) au§=

brüdlid^ bel^aupte, ha^ ba§ SÖefen ber Sid^tfunft nid)t§

anber§, al§ bie Sttnfion einer {)ö^ern Eingebung feti?" —
15 S)ie burd^ 5^ad)bilben '^eröorgebrod^t toirb — hk alfo

auf finnlid^en ^Begriffen berul^t. — i^ft ba§ nii^t ein bloßer

Söortftreit^

„S)a l^aben Uiir \a bie ©efi^id^te ber S)ifputationen

!

©ie jerren micf) mit ©ematt in ^l^re Se'^rbüdier l^inüber,

20 mit benen ic^ bod) nichts gemein ^aben barf , nod) toiÜ.

©0 balb ©ie mir ben Segriff unterfc^ieben, ba^ mein 3'tac^=

bitben, unb bie ©innlict)feit ber Sleft^etüen einerlei) fet), (eine

SSettoec^felung, bie id^ eben »erbeten 3U fjaben öermeljute)

:

fo geben ©ie ber ^oefie augenblidticfi bie »eitefte ^^tu§=

25 bel^nung : benn ba§ !(einfte Epigramm ift eine finnlicfie ^bee.

— Unb toottte ic^ mi(^ einmal erft in ba§ ^aä) ber finn=

lidjen ^been einlaffen, fo toürben ©ie mir fo öiel Ü}Httel=

(Sattun gen 3toif(i)en bem concreteften poetifc^en 2lu§brucfe

unb ber abftracteften ^l)ilojo|)'^ifcC)en SDiction erfinben, ba§

30 bie 53erebfamfeit felbft ^oefie l^et^en, unb hk ©efd^idjte, in

biefer 2lbfi(i)t, öon ber ?yabet nid^t mt1)x unterferleben merben

!önnte. ^ä) fet)e aber [403] nid)t ein, tt)a§ un§ mit öer=

tüorrenen ^t)pot^efen gebient fe^n fann, ba e§ eine fo gro^e

(Süiben^ be§ ©egentl^eilS giebt?"

35 äßenn ©ie 33etrug unb ^öl^ere Eingebung, unb 23etrug

einer l)5^eren Eingebung — ©öiben^ nennen tooHen: fo mei§



20] 227

iä} in ber X'^at nid^t me'Cir, toa§ Beftimmt ober un'beftimmt

benlen l^et^t.

„®ie toiffen e§ geioi^, fo balb ©ie ntd)t bie .^ütfe,

lonbetn ben J?ern, nic£)t ba§ SBort, fonbern ben Sinn benfen.

könnte tc^ bie 2Bir!ung, bie ber ^oefie allein eigen ift, 5

buri^ SBorte bon engerer SSeftimmung , unb gleichem

Umfange auSbrüden, id) njoHte ^^mn biefe anftö^igen

l^erjHc^ gerne aufopfern."

®ut. Der SBaumgartenfc^e ©runbfa^ ift S'^nen

unobäquat. — @g fe^ barum !
— 216er bie ^lad^al^mung lo

ber fd)önen Statur? — ,

jm @runbfa^, nid)t aU mittd." T
Unb ba§ 6 r a m e r t

f
d§ e 5]ßrincipiuni ber S3egei=

fterung? —
„3Bürbe meiner ^bee nä"^er lommen, hjenn e§ fic^ is

nii^t nac^ ber Bel^geBrac^ten unb gewöhnlichen ßrüärung

über olle Gattungen ber ^profe erftredte. S)er 3uftanb

be§ ®id)ter§ bet) ber ßompofition ift fret)Iic^ eine 33egei=

fterung : aber fo ift e§ audti ber 3uftanb be§ ?(rtiften, unb

fogar be§ ®ef(i)i(^tf(^reiber§, [404] toeil e§ fonberbar tnäre, 20

Wenn ber le^tere ni(f)t gerabe fo Diel leb'^aften 5lntt)eil an

feiner eigenen Strbeit nä^me, al§ ber erftere. ^ä) fagc,

nälier: benn gefegt aud^, ©ie wottten Segeifterung für

^nfpiration fe^en, fo toürbe biefer ©atj, für fic^ betra(i)tet,

mir unfruchtbar feijn, unb etinaS ganj anber§ anzeigen, at§ 25

tt)a§ id), meiner angefüf)rten Srftärung infolge, jur 5lbficf)t

!§atte. @§ !ömmt bemnac^ bIo§ auf bie t^rage an, 06 biefe

2lbfi(^t 3U rechtfertigen, unb ob ^'^t eigenes öJefüt)!, auc^

o"^ne gtüdfic^t auf Jllar'^ett ber ©rfenntniB, für ober miber

ntici) fet}." so

@ben ber 5p p e , ben ©ie furj t)ort)er nannten , fe^t

,g)omer§ ©enie gan^ allein in bie @rfinbung§fraf t , unb

©rfinbung fc^eint mir in ber 2^at öon bem SSegriff eine§

@enie§ gan^ unaertrenntici) ^u fet)n.

„^{^ bin nie 2ßiIIen§ gewefen, fie babon 3U trennen. 35

S)a§ bici)terifc^e (Senie tt)ät)lt fic^ neue vehicula, weil e§ fic£|

in anbern nic^t fo bequem t^ättg erroeifen fann; ia, e§
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muB fid) un§ fogar fd^on feiner 5Jtatur nad^ neu unb ort=

ginal barftellcn, tüeii 33egriffe, bie au§ einer folc^en ©eete

fommen, üon ben öetoö^ntidjen burcf)QU§ abtoeic^en. Sie

gan^e Sc^tüiertgfeit mit jroel) SBorten gu leben: — )üo

5 ßieuic tft, ba ift förftutiuiig, ba ift 9leuf)eit, bo i[t baiS

Drigiiml; [405] aber ni(^t umgefe^rt. Ser 2ßi^

giebt un§ neue Seiten an bie ^anb ; bie S3eurt|eitungsfraft

unb ßrfat)rung U)ei§ fie öon ben Weniger neuen nac| allen

i^ren Nuancen unb 2;inten ab^ufonbern ; unb ber ©efcfimaif

10 [teilt fie, öermöge ber 2(norbnung , in i1)X öortf)eil{)aftefte§

Sii^t. ^at nii^t äMrgil, 'fiaben nic^t ^laffo unb 2}ot=

taire neue (ärfinbungen, neue Seiten? ipaben fie niiijt

5lHe§ , toaS ^ o m e r l^at ? — ba§ einzige aufgenommen,

Ujoburc^ er un§ .g)omer ift! — ©tatiuS unb ©iliuS
15 beobac£)ten eben ben ®ang, bebienen ]\ä) eben ber Cefonomie,

tote <g)omer: bie gorni ber S^opöe ift aber ba§

einzige, toa§^ fie mit i^m gemein |aben; e§ feltilt it)nen

>^omer§ ©enie. 2Benn Sie alfo tooßen, fo nennen Sie

auc| ben öerftficirten I^etemat^ eine Epopöe: nur pten
20 Sie ficf), eine anbere 2le|nlid)!eit ätoifd)eu g^enelon unb

^omer 3U finben, al§ bie 3leinli(f)feit be§ 3^uf)rtoerfä ; eine

2(rt öon Ufurpation, bie fic| ber bei es^nit üon jel^er über ba§

©enie erlaubt "^at. — IXwb nun glaube ict) bered)tigt ju

fet)n, bie ©ränjen, tooburc^ fid§ ber toi^ige ßopf ober bei

25 esprit t)oni @enie auS^eidinet , meinem SJerfprec^en gemä^

nä'£)er 3U beftimmen."

„Suerft merfe {c§ an, ba§ bie 6Ia§ification ber ©ebidite

!e{n 2ßer! ber ^oeten, fonbern ber ,Sunftrid)ter ift, beren

3toed nur barinn [406] beftanb, 5]3!^änomena, bie fc^on ha

30 teuren, 5U erflaren. Sie tonnten fid) alfo irren, unb nichts

Oerpflidjtet un§, i^ren 5lu§fprü(^en einen blinben ©lauben

äu unterteerfen."

„6§ gab glüdlid^e .^öpfe, bie geteiffe SSegebenl^eiten

mit i^ren ßrfinbungen auSfdimüdten , ben .g)omerifc^en

35 2:Dn annahmen, unb tea§ fie al§ ^rofe gebac^t
lt)atten, in 9}erfe einfleibeten."
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„Slnbere, bie ein te6!§afte§ @efüf)l fcefa^en, brücfteti

if)re 6ni^3f inbungen biird§§ (St)l6cnmaa§ au§."

„55iele no'^men g^äc^er au§ bem @etiet ber
5|]ro|e '^erü6er, 3. Q. moraltfcfie ^Ibl^anbCungen, äfopi|c^e

^ühdn, ©attjren, ©efpräc^e, unb bergteidien , utib gaben 5

ifinen burd) hk SSerftfication, äumeilen aiiä) toot burd) bie

@prad§e ber ^Poefie, eine neue ©eftalt."

„2lIIe biefe öerjc^iebenen Gattungen famen barinn über=

ein, ba§ fie ein abgenieffeneS (5t)(benmaQ§ unb eine öerebette

S;iction t)Qtten. ©cnug für bie ^unftricfiter ! (Sogleid^ toarb 10

bie 9}er]"ification eine @efc^(ei^t§ = fjormel, unb nun f)ieB

5llle§, roaä öerfificirt toar, unb 3uglei($ eine öerebette ©prai^e

t)atk, 5poefie."

„2Bir 6e!anien olfo poetifc^e Sr^ä^tungen, It)rif(^e unb

biba!tifif;e ®ebid)te, poetifd^e ö^aBeln, poetifc^e Sattjren, unb 15

poetifc^e @e= [407] fpräd^e. 2Iu§ ben le^tern würben 2uft=

fpiele unb Xrauerfpiele."

„2Ba§ biegen STiisüerftQnb nod^ altgemeiner machte, toar,

ba^ nian($mat toa^re bic^{erif($e @enie§ ]iä) mit jenen

Gattungen be§ 2Bi^e§ befdjäiftigten, unb ba fie it)r latent 20

nid)t öerläugnen tonnten, fo biete nur it)nen eigene 3üge

j^ineinmifctiten , ha^ man nidjt metjr ^toeifeltjaft blieb,

Gattungen, bie be§ poetifdien @enie§ fällig toaren, i!^rem

inner n äöefen nai^ für ©ebic^te an^une^men. 5Ran
mad)te atfo ©runbfä^e — ©runbfä^e ber Stadjafjmung — 25

©runbfä^e bes ©uten unb,®d)önen — ©runbfa^e be§ !^öd)ften

finntict)en 2tu5brud§ — bie aCte bat)in abjietten, bem poe=

tifdjen ©enie ein @igentl§um bet)3utegen, n^orauf eä gar feine

Stnfprüc^e machte."

„@rmärten ©ie nid)t, ba^ ic^ alte biefe eingeführten 30

S)i(^tung§artcn au§ ber ^oefie üerfto^en merbe; id^ ü6er=

laffe St)nen biefe Untcrfuc^ung fetbft, unb bitte <Bk nur,

unfern obigen ^^robeftein babet) an^uteenben, toofern Sie il^n

für hiandjbax erfennen."

„S)ie^ einzige fe^e id) nur ^in^u, ba§ ein jebe» 2Ber! 35

be§ 2ßi^e§ unter ber 33earbeitung be§ @enie§ mo'^re 5poefie
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lü erben !5nne, aU eine ©attung betrachtet aber inncrs

Ijali) ber ©rängen be§ bei esprit bleiben ntüffe."

[408] „ßaffen ©ie un§ üielmel^r auf meine obige

föinf^eilung ber öer|d)iebenen (Stoffe in .^anblungen unb

5 ©mpfinbungen 3urüilfe|en. ^^anblungen Oor \iä) netimen nur

baburd) bie S^arbe be§ bid)terif(^en ©enie§ an, ba^ fie un§

burd) bie Sfttufion, bereu id) ertoä'Eint l^abe, gegenwärtig ^u

feijn fd)einen. ßmpfinbungen fönnen bem Slnfc^eine ber

Snfpiration na'tie fommen, unb toie au§ einer 'tjö^ern @in=

10 gebung {)erflie^en. SSenn alfo irgenb eine ©id^tungSart,

oermöge i'tirer inner n 5latur, ^poefie ift, fo mu^
e§ bie ©popöe unb bie tio'tie Dbe fel^n. S)er S)id)ter

i ber ©popöe bebient \iä) ba'^er fogar eine§ med^anifc^en

Mittels, un§ in bem SBa'^ne ber fiö'^ern Eingebung 3U

Ii5 er'tjalten : er ruft in aEem ©ruft eine ©otffieit an, i^n ju

infpiriren ; unb toenn er ber gro^e ®eniu§ ift, ber er fet)n

foix, fo toirb er fid§ burd^ bie ©etoalt, mit ber er fidt)

unforer ganzen ©eete bemädtitiget, unfer§ ®Iauben§ fdtjon ju

öerfid^ern totffen. 3ift er e§ nid^t, ober ift er e§ in getoiffen

20 3lugen5Iiden nid^t, befto fdE)limmer füi it)n ; er betrügt un§

uid^t länger! — feine ^enriabe betrügt un§ nld)t länger!

— SBarum mu^te er fid^ bod^ ©ewatt antt)un, um un§

ju überfüt)ren, baB er nur ein bei esprit ift! — ©o toa'^r

unb un^toeifel^aft fd^eint mir biefe 33etrad^tung, ba^ ii^ mir

25 i^t bie Urfai^e auäugeben getraue, toarum bie «^unftridjter

[409] unb Sefer tion ©efdtjniad met)r ßinmürfe miber bie

Dbt)ffee, üU toiber bie Slia§ auSgefunben '^aben. ^omer
ift in jener, too möglidE), nod§ erfinbung§reid^er , al§ in

biefer; bie g^abeln ber D b t)
f f e e finb amufanter, rei3enber,

30 leljrreid^er unb mii^tiger, al§ bie g^abeln ber ^Iia§. 2ßenn

ba§ bid)terifd^e ®enie in ber ©rfinbung, in ber Defonotnie

be§ ©aujen, in ber 9ieuf)eit, in bem Ortginal=©d)iüunge

beftünbe , marum gefiele un§ iene§ ©sbid^t ujeniger , al§

biefe§? ^\t e§ nid^t ber 5!)tangel einer unmiberftel^Iid^en

35 ^nfpiration , hn un§ erMten lä^t, unb un§ un^ufrieben

madt)t, o'^ne ba^ toir eigentlid^ fagen fönnen, marum? ^JJtan

mer!t an bem Ur'^eber ber Dbt)ffee ben atterttben, obgteid§
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ungemeinen ©etft ; man nierft ben toeifen 5Jtann, aber nid^t

me^r ben ^id^ter ber ^lia§."
„^on ber Cbe ßraud^e iä) ttiol nt(f)t§ 3U ertoä'^nen.

5)lan mu§ bie Saütbtfc^en ©efänge It'^x fd^Ied^t gelefen

l^aBen, toenn man nid)t beobadtitet ^at, rtjie unenblid^ {)od§ 5

fte bie SJorfteHung einer göttlichen Eingebung über oHc

anbere Cben erl^ebe, unb toie glücflid) btejenigen Siebter

getoefen, bie eine ä^nlic^e i^bee in un§ f)eröoräubringen

tonnten."

„^a§ S)rama Befct)äfftigt fic^ mit .^anblungen; ba§ 10

tragifd^e S)rama mit traurigen [410] >g)anb(ungen. ^ä)
finbe nid]t, ha^ ^ux bie birfjterifc^e ^raft ein 9tequi[it fei},

unb glaube, ba^ ha^ Xrauerfpiel burd^ einen mo^lgetoä^Üen

Stoff, burd^ eine geroiffe 6onüentiona(=^al)r!^eit be§ 5E)ia=

Iog§ , burd^ eine öortf^eill^afte Slnlage , bie ba§ 2Ber! be§ 15

©efc^madä ift, unb aus ber bie tt)eatralif d§e ^Ilufion
entfpringt, feine 33eftiinmung fd^on erreicht Ijabs. ^d) [e^e

ha^ Slrauerfpiel atfo innerf)atb ber Sränjen be§ bei esprit,

unb fage, ein i^rauerfpiel fei) fein ©ebtd^t. Sine

anbere Cyrage ift e§, ob biefe§ 21rauerfpiel nic^t burd^ ben 20

@influ§ be§ b i dt) t e r i f ($ e n @ e n t c § eine neue Starte

erhalte; — unb hk'^ bejalje id). SBenn un§ alfo in ber

«Sliafefpearfd^en ^efd^reibung ber Reifen Pon S)oPer,

nadf) 2lbbifon§ 5lnmerfung, ber ©egenftanb fo für(^ter=

liä) toirb, ba§ toir fd^on burdt) bie blo^e ä)DrfteEung ben 25

©(^loinbel befommen ; menn un§ bk SBa'^rlieit feiner fitt=

liefen ©emälbe ober 5Zad)bitbungen fo gettjaltfam liinrei^t,

ba^ toir ni($t me'^r 3ufc^auer, fonbern Akteur finb: fo

äeigt bie^ blo§ an, öon toie toeit ^^ö^erer 2lrt bie hiä)=

terifc^e ^Ilufion fet), aU jene tl^eatr alif d§e, bie 30

id) ba§ 2Berf be§ öcfdimacfS genannt ^be; unb beftätigt

ben @a^, ben id^ f($on im 5ßortoege bcl^auptete, ha^ ba§

bi(^terifdt)e ©enie fid^, burc^ feine SBe'^anblung , (Sattungen

zueignen fonne, bie [411] ber ®id£)tfunft fonft gar nid)t

toefentlid^ finb. DJJeine ßrftärung tjat übrigens ben 9}or= 35

t^eit, ha% fte unl begreiftid^ mactit, toie bie S^ragöbien eineä

Stacine, eine§ G'orneille, eine§ SIbbifon, eine» 9iotoe
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un§ rü^^ren, un§ einnehmen, un§ Z^xämn abtocEen fönncrt,

ha bod^ ii)xe ^erfaffer befanntetmaBen feine 5poeten toaren."

„Unter ben tti^tgen Äöpfen gtefit e§ ©tufen; unter

ben bid§terifdf)en (Sente§ gar feine. @in 5|5oet o'^ne gro^e§

5 ®eme ift gar fein 5poet ; er fann aber ein teigiger ilopf

fei^n: ba'^er fogt man mit Ü^etfjt, ba^ e§ feit ©rfc^affung

ber SBelt faum ^toet) ober bret) ^oeten gegeben ^abe."

„Sie S^ertigfeit, bie ein bei esprit, fie mag angebol^ren

ober ertoorben fet)n, in ber 33earbeitnng getoifjer 3lrten be§

10 3Bi|e§ äußert, toirb gleid)fall§ @enie genannt. So fagt

man öomCttoat), er fjobt ein tragi|c^e§, üom 5JloIiere,

er fjobt ein !omifc§e§ (Senie gehabt. Saffen ©ie un§ aber

biefe beleben 9Irten be§ @enie§ bom bic^terifd^en ©enie too|l

unterfd)eiben."

15 „SBenn meine Unterfud^ung feinen Leitern DZu^en l^at,

fo bient [ie boif) , hk etoigen 8treitig!eiten ber neuern

Äunftrtct)ter über ha^ SBort S)i(i)ter unb Sßerfificateur

au§ einanber 3U fe^en. Uebrigeng glaube iä), ha^ iä) mid§

[412] ,^un)eiten beftimmter unb toeniger ioeitfd§toeifig ^ätte

20 au§brUlfen fönnen, toenn mein 93ortrag feine Unterrebung

getoefen toiire."

2Bir erneuerten barauf unfer ©efpräd^ über bie 33üd§er=

jammlung unfer§ greunbe§, toomit i^ ©ie ein anbermat

unter'^alten toiH, toenn iä) erft toei§, ob burd^ ben unge=

25 :^euren Srief, ben id^ S^nen '^ier, ol^ne eigenen Stuftoanb,

jufammengefd^rieben Ijabe, S|re SBegierbe na(^ mef)rern

nid^t fd£)on erfd^öpft toorben.

^ä) bin K.

[413] cin mib staansigftcr ^ricf,

3o3lu§3ug au§ einem bänifc^en ©c^vet6en, ba§ ©ebid^t
eineä ©falben betreffenb.

— — %uä) borinn pflid^te iä) S^nen bet), ba§ hit

t)orangef($itften Erläuterungen nur wenigen ßefern, unter

benen toeber ©ie nod^ iä) eine ©teEe öerbienen möd£)ten,

35 berftänblid^ unb ^ureictjenb fclju toerben. S)a§ öorige 3a|r=
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{)unbert, ba§ un§ mit feinen eixerpirteti S^olianten unb ent=

leljnten 53latenatien fo lädjeiiid) öorfömmt , fiatte bod)

iDenigften§ ben Öortf)eil, belefen |et)n 3U bürfen, too gerabe

nur biefe unb feine anbere beftimmte 2lrt ber ßrfenntni^

erforberlic^ toar. 2ßir l^ingegen fprec^en lieber in Oiät^feln, s

al§ baB luir un§ bie mi§fallenbc OJlü^e geben foÖten, ein

paar SdjriftfteHer an^ufül^ren, bie un§ auf einmal ein £id§t

auffteden fönnten. [414] fragen ©ie boc^ ^S'^ren S^reunb,

ob er ^]Jtut^ genug ^aben mürbe, folgenben 9ioten, t)orau§=

gefegt , baB fie i^m fonft @enüge tt)äten , gelegentlid) beij lo

einem jtoeljten Stbbrude , eine Stelle unter feinem %e^i

einzuräumen? 2lttenfatt§ ift e§ mir auc§ genug, ^'^nen

gef)orc^t ju i^aben, unb ^i)xn ßiebting§ = Sbee ju einem

^öf)ern @rabe ber Älar^eit be!)ülflid) getoefen 3U fet)n.

1. S)er 9lame S^^orlaugur .^imintung Bmmt i^

in bem 3}er3eid)niffe, ha^ ung €)i. SBorm au§ einer alten

«gjanbfc^rift üon ben ©falben gegeben l^at, nirgenb§ öor.

Unter ben bänifc^en ©falben finb bie bet)ben 2^ ^o raren
Sofftunge, toie 2Borm fie nennt, ridjtiger aber, nad^

ber alten nortoegif(^en 6!§ronif be§ ©norro ©turlefon, 20

Sl^orarer Sofftunge unb X^orar ßoftunga, be=

rül)mt; auc^ fönnte £^orlad)u§, ober beffer, 2;'^orlei=

für S^agre mit unferm ©falben öermed^felt toerben, menn

ni(^t getoiffe 3^9^ ^nt öierten ©efange betoiefen, ba^

er lange öor Änub bem @ro§en gelebt !§aben muffe, 25

unter bem unb ©üenb Ulffen ober @ftritl)fen bie

angefül^rten geblül^t l)aben. SBeber ©ajo not^ irgenb ein

i§länbifd)e§ g^agment l)aben un§ etma§ öon il^m auf=

befialten: id) begnüge mid) ba'^er, an^umerfen, ba^ ber

9^ame bieuä, fo [415] mie faft aKer übrigen ©falben, 30

eine poetifct)e ^iifaf^nrenfe^ung felj, unb hk ^hn eine§

S)onnerbabe§ (XI) or, ber S)onner ober S)onner=®ott,

unb Saug, ein ^ab) unb einer .^immel§ = 3unge
(Jpimin ber .^immel, Slung bie 3unge) bezeichne, mel(^e§

le^tere in ber @bbenfprac§e eigentlid) bie 2Jletapl)er eine§ 35

©tern§ ift.

SSielleid^t ift e§ ;3^nen nid)t äutotber, toenn td§ S^nen
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bie ^flamen ber bänifi^en ©falben , nai^ 2Ö o r m unb

<Bttoxxo, '^erfe^e.

Ser ältefte Befannte ©falbe unter ben S)änen ift

Äöntg ^iarno, beffen ©efc^ic^te ©te au§ bem ©ajo
5®tammati!u§ fennen, bon n^elc^em Salin 3Utoeilen

ol§ne l|tftortfc§en ©runb abtoei(f)t.

S^m folgt ©tarfat^^er (©terfobber) ber Steilere,

bon bem un§ noc^ öerf(fitebene ©agar ober ©ebtd^te übrig

geblieben ftnb.

10 Jlönig Ütegner Sobbrog (er fet) nun ber befannte

.^önig bieje§ 3^amen§, ober ein 9lbenteurer, ttiic 5Rallet
naä) 93erniut!^ungen, benen id) in ber ©efc^ic^te ben 3ugang
t)er|c§lo]]en toünfd^te, annimmt) toar ein großer ©falbe.

Slu^er ber fd^önen ©aga, bie un§ SBorm öon il^m ge=

15 liefert "^at, unb öon ber ©ie eine gerftümmelte unb untreue

Ueberfe^ung in ben Monumens Celtiques eben biefeg .^errn

5)1 all et finben, finb no($ einige Heinere [416] Fragmente

übrig geblieben, hk unter ben ^iämpe = S3if er be§ üorigen

3a'^rl)unbert§, toienjol jiemlid^ üerfälfd^t unb mobernifirt,

20 öorfommen.

Unter feiner Sfiegierung blü'^te S r a g b a ©falb, ber

<Boi}n be§ Sobba.
Unter .^nub bem kleinen (.^agenfen ober

ßobin ^nub) lebten Sritur ©falb, 9iobgeir
255lflafön, 3:f)oralfur ^präftur (^räft), Dlaug
Sliorbarfon (Olafur 2:§orbarfön).

Unter ©öenb Siuffiäg ber einzige Dttar
©öarte.

Unter ^nub bem ©ro^en ober Üteid^en, ©ig=
3oöarbu§ (©igöatur) ©falb, Cttar ©öarte, %^o=
raren (2;^orarer) ßoftunge, >g)alöarbur, ^aref§=
blefe, SSerfe S^orfafon (ben bie ©norronifc^e
g^ronif nic§t anfül^rt), ©teino (©teirn), ©faptafön,
3lrnor ^arlaffalb, Obar j^eptur.

35 Unter ©öenb ^llfiöafön, ber einzige 2;§oraren

ßoftunge (Sl^orar ßoftunga).
Unter ©öenb Ulffön ober ßftritl^fön, 2::^or=
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Iad§u§ (Xf)or(eifur) g^agre, 2^tjorbur ^ol=
Beinfön,

Unter Änub bem i^eiltgen .ßalfur 5Jtanafön,

(Sfute SHugafön (iSnaQufön), 3Jlarfu§ (&feg=

giafön. 5

Unter Sri! ßninnb, <g)Qlbor ©qbalbre.
[417] Unter Söenb ©üifanb ober (Sratenl^ebe,

ßinar ©fulefön.
Unter 2BaIbemar ^nubfbn, X^orftetn Ärop=

pux, 2lrn:§albur X^oröalb jön. 10

Unter Änub äBalbemarfön, 2;i^ort)arbur

%f)oxa^tix]'ön.

Unter SSoIbemar bem Gleitern, Clafnr %1)0x=

barfön, ^otgeii^ 2'^orfafön, Sl^orgeir '2)ana=

ffalb, Sngu 3}albe. 15

Unter Struftiaralb ^arl, X^iobolfur ur ^tiine.

Unter ©igöalb ^arl, ^'^orbur ©igüalba
iSfalb.

Unter .^arefer 2§orfiIbfön, X^iobalfor
5lrnafön. 20

Unter Xf)orleifar ^in <Bpata, Sll^iobolfur

ur ipöine.

23el) (Gelegenheit ber ©norronifc^en d^roni! mu^
idj anzeigen, ba^ iä) nur bie banifdie Ueberfe^ung nad^ ber

neuen 5lu§gaBe be§ fet. Slncfierfen äur .^anb l^abe, bie 25

aber öon 5et)(ern toinunelt, ungeaditet fc£)on ber jüngere

S3artf)oIin in feinem SBerfe de causis contemptae a

Danis adhuc geutilibus mortis biete berfelben angemerft

unb berichtigt "^atte.

SSon ber SSeftimmung unb bem G^arafter ber ©falben 30

fönnte iä) ^l^nen t)erfc£)iebene§ fagen, toenn id) toeitläuftg

fe^n njoUte. 2)ie§ [418] einzige fann iä) niä^t überge^^en,

baB fie, Vermöge i§re§ ©tanbeS, al§ Mt^t unb greunbe

it)rer Könige, berbnnben toaren, bet) ben Kriegen, bie ge=

fü^rt tourben
,

(jutoeiten , ico bie ©efal^r nic^t bringenb 35

toar, unter einer Sebedung üon (Schüben, toelcfie ba^er

©üatbbörg genannt würbe) zugegen 5U fe^n, unb ni(^t§
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5U Befingen, al§ tootion fte Slugenjengen ioaten. ©d^meid^etet)

unb ßvbid^tungen fonnten babet) ni(^t leicht ©tatt l^aben, toeit

man rid^tig genug backte, fi(^ burd) SSerfäIfii)ungen beleibigt

3U finben. Olaus VereÜus in nott. in Hervararsaga, cap. 19.

5 Tb. Bartolinus antiqu, Dan. 1. I. cap. 10.

2. Sft§ a3taga§ ßieb.] 33raga ober Sragar
totrb ber %poU be§ alten 3^orben§ genannt. 5!)lan tl^ut

übet, ba§ @t)[tem ber giorbi[ct)en ^i)tf)ologte mit bem

®ried)ifct)en gu üermifdfien, toie fa[t alle 2lu§(egei- geffian.

10 3}on i'^m ^eift hit S)id}t!unft SSragur, unb if)m ju ß:^ren

tt)arb ber ^ragebei^er (39rogefuil) getrun!en, ben

^pontoppiban im S)änifc^en 3aia§, 1. 5B. 67. ©.

t)ermut!^lid§ burd^ ©c^effern, fo toie biefer burd) bte

bänifd^e Ueberfe^ung be§ ©norro, üerfü'^rt, mit bem
i5 9)Mnne ober 93linbe = 31run! berlt>edt)felt. SSon il§m

Jiaben [419] bie ll)rif(^en ©diemata: SSragarbott,
Xoubragnr unb .g)a!abragur ben ^amen : bte

übrigen {)ei^en 9tunl)enba 2)rapa, 9^er§!eit S3iifa,

©tutl^ola, SinfUngflag, Siliulag, ©!otf)ent,

2o.^ernabar S)rapa nnb Xoglag. Steph. Jo. Ste-

phanii animadversiones in Sax. p. 12.

3. ;3[t§, 2:oc^ter S)t)al§.] 6§ gab öerfc£)iebene

Gattungen öon 5^ornen, bie fic^ bet) ber ©eburt ber

.^inber einfanben, um i'^nen bie 3eit i^i^e§ ßeben§ ju be=

25 ftimmen. Unter biefen maren einige götttid^er <g)er!unft

03t §f Ungar), anbere au§ bem ®efc§ted^te ber Stifen,

(Sit ff Ungar), unb nod§ anbere SLöc^ter ber ^ttierge

(S)ättr S)t)aleng).

Sumar eru Askungar
30 Sumar eru Afkungar

Sumar Daettr Dvalens. Edd. 15.

S){c|'e ^^lornen fangen ben 2Jßeil§gefang bei) Geburten,

bet) Stttetifämpfen , ©c^lac^ten unb anbern 93orfäEen be§

ßeben§. Qu i^nen gehören biejenigen SDifen, beren bte

35 5^1 1 ata (ein atter noc^ übrig gebliebener äBei^gefang) er=

tt)äl^nt, unb bie Sarrabur ein ©ettiebe au§ menfdt)lid)em

(Singetoeibe toeben gefelien.
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[420] 4. 2Bte SBül-.e %1)ox'^.] Ztjox, ber @ott

beg S)onner§, toirb auct) 8anb=3l§, ber ©ott ber Sanb=

fd^aft, in ©igill ©fallagrimS ©aga genannt, einer ber

•^auptgötter be» alten 9torben§. Sßon it)m f)at im Sänifd^en

i^orgbag, ber S)onner§tag, feinen ^fiamen.

5. 9ijorb.] 3n fee^' Erläuterung tt)irb er ein

'Jtiefe ober .J^alBgott genannt. 35 art^ot in am angefü'^rten

Drte, ©.376 red)net i§n unter bte oberfteu (Sötter, bejfen

ütame bei) ^mprecotions=5ornieln üHic^ toar; 3. @.

Folkmygi lat flyia 10

Freyv ok Niordr af jordum.

b. i. cyret; unb 5Morb taffe bie Raffer be§ 9}otf§ öon

ber @vbe 'fiintoegflieljn

!

5ttg einen ©anger finben Sie ilju in ber üertür^ten

(Ehha be§ iperrn Wallti, mit ©!aba, feiner (3)emal^= 15

linn, wetteifern, ^i^ !ann mict) bet) biefen mt)t^oIogif(^en

Erörterungen '^ier nic|t üertoeilen , ba Sie ol^nebieß bie

bal^in gei^örigen 5]ßunfte in meiner S)änif(^en Ebbe,
[421] bie ici) S^nen bor fur^em überfanbt ^a6e,^ fetbft

nad^lefen toerben. 20

6. 3!}limer§ <g)aupt.] Einft fam Ob in ^um
iJlimer, bem ^efi^er be§ 53runnenä ber 2öei§^eit, unb

erbat fic^ einen Xrun!. ®a il§m aber biefe§ abgefc^lagen

marb, fo gab er bem S3efi|er ein 3(uge gum Unterpfanb

feiner @r!enntlid)feit; er trän! unb fanb fic^ mit au§= 25

ne'^menber SBeiSl^eit unb Einfielt begabt.

Cbin reitet jum 33runnen 5)Hmi§, um für fid§ unb

feine Segionen einen guten ^atl) 3U Ijoten. 21 f für 5)gbra=

ftn toirb a(§bann gef($tagen toerben; bann fürd)ten fic^

.Öimmel unb Erbe ; benn fo fpric^t bie ^JSolufpa: ^eim=3o
bau (ä^t ba§ erhobene |)orn ertönen, Ob in befpri(^t fid)

mit bem Raupte ''JJlimerg, u.
f.

to. Ebba 48.

3Bir l^oben ©rtaubniß, eine Uebeife^img biefeg aJlfptS unserer

Sammlung einjuoerleiben, roelc^eö näc^ften^ gefc^e^en rairb.

35. e. 35

Lilteratiirtlenkniale des 18. ii, 19, Jahrh. '^O. Iß
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7. S)ei" See Dom <§aitc§ ber Suft ic.} nämlid)

bei- ©el=(5ee, ber |t($ öon (Sanb^olm nad^ i^iiid§=

"^olm ausbreitet, unb einige 5)?ei(en im Umfange {)at.

[422] 8. ©igtuna.] ®ie eljematige .^autftabt bes

s-Cbtn, öermutfjlid) el)e berfetbe feinen @i| in 5Dänne=
mar! na'^m, ttieit er üBer Scfjtjtien (Otu^lanb) unb

©(iitoeben nad§ ©önnemar! ge!ommen ift. ©igtuna
l^ei^t noct) ie^o eine fteine Sanbftabt in U|)Ianb, unb

feebeutet ber ^of be§ ©igge, (©igge§=2;una), toeil

IC Dbin ben Zunamen Sigge führte. 3)iefe 33ebeutung

mürbe man öergebenS in ber @bba be§ ^errn ^Hallet

fud)en: Le texte, fagt er in einer 3tnmer!ung p. 45,

rapporte un grand nombre de ces noms que j'ai sup-

primes pai" egard poui* les oreilles qui ue sont
ispas accoutumees aux sonsGotbiques. 2ßte fel^T

märe e§ ju münfd)en, ba§ er nur ^alh fo Diel egard für

bie SBi^fcegierbe feiner beften Sefer getraut "^ätte, aU er für

bie C^ren einiger foftbaren bezeigt, bie bieüeid&t p
ettoaä no{^ meit fd^led^tern getoö^nt finb, aU ju ben

2osons Gothiques.
Sigtuna marb nad) ber UJergötterung bes Dbin

unter bie S^-^^ ber t)immlifd)en «Stäbte aufgenommen, roo

bie jtoölf S)rott§ ober Ütid^ter i^ren ©i^ !§aben, hie unter

it)m ba§ Üiegtment führen.

25 [423] 9. 3Sarf)oH, 5(§gaarb, 5}a{af!tatf,

^Hbffialf.] S)er ^fjimmel, ober mit Sartl^olin ju

reben, ba§ @ 1
1; f i u m be§ otten 3florben§, l^at feinen Flamen

bon S}alr, ben @rfd)lagenen im .Kriege, meil biefen öor=

nel^mlid^ bie gtüdfetige 3u!unft beftimmt mar. 2BaI=

3obri)nbe, melc^eS (Sa^'O cadauerum vel stragis puteus

überfe^t, 2©alftoIe, ber ©i^ ber 5iiebertage, unb, too ic^

nid^t irre, aud^ 2öal= ober 2Baf)Iftabt l^aben il^ren

9iamen eben bat)er, — 1)0 11, ein ^ipataft, ein <^of, ein

gro§e§ ©ebäube, bottenbet ben <5inn be§ SBovti '^alf^oU,

35 inbem biefer ^^Jorbifd^e ^'^immel , nad) bem 9tu§fprud§e ber

©rimnigmal (eine ©aga), fünf ^unbert unb bierjig

gro|e Slljore ober (Eingänge l^atte:
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Fimm hundrar dyra
Ok of fiorum tuorum

.^ Sua hygg ek a Valholl vera.

''Man fann fidf) üorftellen , fe^t .^ q r in ber (y b b a

l^in^u, baB ber innere fRaum fo üielen Ztjuxm enttpred)en, r.

unb otfo allenttiatben ®ela^ genug für bie 5(nfömmltnge

ber (Srbe feljn toerbe. Tha inuntu segia at Litt er un-

darlegt ef aeigi ma ganga ut ok inn buerr er vill. Enn
that er med sonnu at segia at aeigi er throngra at [424]
skipa hana en ganga i hana. b. t. „^a möd^teft bu fageu, i"

e§ fei) tounberlic]^, löenn ntc^t ein jeber au§= unb einge'^en

fönnte, tdo er nur UJoUe. Unb ee lö^t fid) mit Sßa^rl^eit

fagen, ba§ aüent^alben fo öiele geräumige (Si|e ober ^ld|e

alä (Eingänge finb."

2:iefe§ 3] a ( l) o U l^at noct) , toie man gemeiniglich i5

bafür '^ält, einige anbere ^tarnen, bie ober ber S)i(fitev,

meines @ra(i)ten§ mit ©runbe, für 9ie6en"6eftimmungen barinn

entt)attener ^^lä^e ober Certer genommen Ijot. ^d) miß
^f)nen bie eigenen Sßorte ber @bba mit meiner Ueberfe^ung,

bie iä) für mövtlic^er, aU hk gemö'§n(i($e lateinifc^e, au§= 20

geben fann, abfc^reiben.

Thar er enn niikill stathr e]- Yalaskialf heitir,

Thann stad a Odinn. Thann giordu guthin ok Thoktu
skiru silf'ri. Ok thar er Hlidskialfin i thessum sal.

That hasaeti er sua heitir. Ok tha er Alfodr sitr i 25

thi saeti. Tha sier hann um alla heima. b. i. „®afeI6ft

ift ein großer £xt, 9}alnffialf genannt, liefen Crt I)at

(befi^t) Cbin. ^f)n machten bie @i^tter, unb bedften itjxi

mit reinem «Silber. Unb er ih ,g)Iibffialfin in biefem

^palafte (in biefer |)alle). Unb biefe§ mirb ber (Si| (S^'^ron) 30

genannt. Unb ha ift es, mo 3tlfabur auf bem Si^e fi|t.

S)a überfielet er aüe 3öof)nungen."

[425] $DaB ^altjoil aud) juteeilen ?I§gaarb ge=

uannt merbe, leibet feinen otoeifel. ^Barf^oUn l^at

aber nid^t bemerft, ba^ e§ biefen ^iamen nur in SSe^ie^ung 35

auf bk ©Otter (Slfen), fo mie ben erften in SBe^iel^ung auf

bie 6inf)eriar, 2lnfömmlinge ober .gelben ber ßrbe, fülCire.

16*
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Thar naest giordu their sier borg i midium heinii

er kollod er Asgaidr. That kallaz Troia. That bygdu
Gndin ok aettir theira ok giorduz thadan af morg tidindi

ok graeinir baedi a iordu ok i lopti. Thar er aeinn

5 stadr er Hlidskialf heitir. Ok tha er Odinn settiz thar

i hasaeti. Tha sa hann of alla heinia. Ok hoers niannz

athaevi. Ok vissi alla luti tha er hann sa. b. t. „^K=

tiäc^ft machten fie i^xz Surg in ber ^itte be§ ^immel§,

^ä^aaxh genannt ; biefe '^ei|t Stoja. S)o bauten (toot)nten)

10 bte ©Otter unb liji ®efd)Ied^t , unb breiteten fid§ nad)t)er

tt)re Slnge^origen au§, betjbes auf ber @rbe unb in ber

euft. S)a ift ein Ort, ^Ub|fialf genannt. Unb bo fi^t

Cbin auf biefem ©i^e. S)a fieljt er auf aHe äBo^nungen

iftxal. Unb auf bie 2ßer!e ^^Ker. Unb fennt (burc^fs^aut)

15 aüe Seute, bie er fief)t."

^c^ tt)ei§ tooljl, toarum bie 5lu§leger in biefer ©teile

feine ©(^loierigfeiten gefunben l^aben. @ n o r r o © t u r=

lefon t)atte toeiSlic^, [426] fotoot in ber @bba, oI§ in

ber ©f alba, hk Erinnerung gegeben, ha^ bie '5)i(f)ter bo§

'20 ^eä)t t)ätten, bie ^tarnen ber föötter mit einanber ju öer;

tt)e(i)feln, unb folglid) 2llfabur, S^ibri, ja fogar ^tbar,

ber boä) ein ©o^n ober 51bfömmling be§ Dbin toar, für

Dbin felbft 3U fe^en. 2Ba§ ii]n aber ^u biefer 3(nnier=

fung autt)orifirt fiaben fijnne, begreife id) ni(i)t; toenigften§

25 toirb e§ fi^toer fallen, bie äßiberfprüc^e, bk man üon biefer

%xt in ben alten iTionumenten antrifft, bIo§ baburd) ^u

^eben, iuenn man nic§t bielmel^r annimmt, ha^ ber alte

©norro, aU berjenige unter ben S§(änbern, ber öor o^n=

gefäl§r 600 Sfa^ten 3uevft barauf öerfiel, hu einzelnen

30 @Dtter=5a6eIn, bie in ben aUen ®ebic^ten entl^alten toaren,

in ein 6orpu§ überzutragen, in ben i^eijUx be§ .^efiobug

unb Ct»ibiu§ gerattjen fei), fie o^ne SSergleic^ung i^re§

'alters, itirer 93erfaffer, unb anberer Umftänbe, in fein

©t)ftem aufäunet)men, tt)orau§ eine 3}ermifc^ung ber @pod^en

35 entftanb , toie ettoa bie SSermifd^ung ber ä g i} p t i f d^ e n

unb griec^ifd)en 2lera in ber ^Jh)t^oIogie toar, bie ben

beutigen 3lItert^um§*g^orfdjern fo üiel ju fd^affen mac^t.
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Sd) öermutlje fe^r, ba^ bie ^yabel üom 3(tfabur, jpar,

Sofu'^ar, 2;rebte ?c. Diel älter fet) , al§ bie öom
Ob in unb feiner Slbfunft. 5Jlan legte ben (entern bie

©igenfcftaften ber [427 J erftern 6et), unb »SnorrD, ber

ber C nette biefer llebereinftimmung n{(^t nact)forfd§te, ntar= &

terte [ic^, ou§ ,5tt)el) öerfi^iebenen @t)ftemen ein einzige?

5U madien.

@6en bat)er leite id) ba§ ®infcJ)ie6feI (SDiefe l^eiBt

2!roja) in ber angefü'^rten ©tette ^er, tt)eld§e§ o'^ne

3tDeifeI ein ^uffl^ ^e§ ©ammlerg , ober , na^ ^txxn lo

SJiaUetö 5[Rut^maffung, etne§ neuern ßopiften ift; tt)ie

e§ fid) benn wirflid^ nidjt in aÜen ^anb[d§riften ftnbet.

53teine obige ^JJJet)nung öon jtoeij öerfc^iebenen ©ijftemen

in ber @ b b a loirb burd) bie hi§f)zv noäj nid^t toiberlegte

^ijpotfiefe be§ fet. 3lnd)erfen beftätigt, ba§ bie ©öttinn 15

.^erttja jur Si'ii be§ ©efc^id^tfd^reiberg Sacitug it)ren

©i| unb Tempel §ier auf S e e I a n b ge'^abt ]§abe, tuo man
i|t nod§ 6ei) bem e'^emaligen Sett)ra ben £rt .g)ertebat

fte'^t. ^iiemanb, bem bie 9ietig{on§=®efd)i($te barBarifd^er

fSbltn einigermo^en befannt ift, mirb ben ©intourf mad^en, 20

ba§ ftd) eine ^o\qt brei) üerfc^iebener @ötter=St)fteme in

fo tt'enigen ^a'^rl^unberten nid^t mit ber ®enfung§art eineg

einaigen 35oIf§ bereinigen laffe. 2II§ bie Snfet 3t ü gen lange

na(| (äinfü^rung ber d§rirtlid)en Üteligion beij il^ren Dla(^barn

burd§§ Sctitoert genötl^igt mürbe, ben S)ienft be§ maleren 25

@otte§ nuf hu krümmer i^rer alten ©ö^en ^u grünben,

unb ben Ijeiligen [428] S3itu§ at§ itiren Sdiu^^eitigen

3U öere'^ren: toie lange bauerte e§, fo toar au§ bem guten

©t. 33eit untjermutl^et ber üietföpfigte ©öanteljüit, bas

abfd£)eutic§fte Unge'^ener, gemorben, ba§ je Reiben angebetet 30

l^aben? ®ie fämmttid^en 5^ationen ber ongrön^enben ©laden
fc^afften fogar il)re @ötter ob, um biefem neuen ©t. SSeit

3U l^ulbigen, bem ba§ fonberbare ©d^idfal aufbetjolten toar,

beffen fid^ nod£) i^t bie tugenb'^afte llnbecimilla im

^apftt^um 3U erfreuen 1)at — ^n^mifdjen gebe id) S^nen 35

gerne ^u , ba§ fid§ au§ S3ermutl)ungen nid)t öiel mad^en

laffe; unb gel^e tüeiter.
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@in neue» ©ijuonijmon üon 3}al|oU unb ;J{ögaarb

foll, nadj Q^arti^üHnS 5tu§fpvud) , ba§ in ber @bba
angefül^vte ®labf)eim ober ©iabS^eim feijn.

Tha maellti Ganglei i. Hvat hafdiz Alfodr tha ad.

:> Er giorr var Aasgardr. Haar svarar. I upphafi setti

hami stiornarmenii i saeti ok beidi tha at daema med
ser orlog manna ok raada um skipuii borgarennar. That

var thar sem heiter Idavollr i midri borginni. Var that

hid iyrsta theirra verk at giora hof that er saeti theirra

10 tolf standa i onnor en hasaetid that er Alfodr a. That

hus er bezt gorr a iordu ok mest. Allt er that utau

ok innan sen gull aeitt. I theim [429] stad kalla meuri

Gladsheim. b. i. „"iDarauf fagte ©ongler: äBa§ Italic

Sllfober 5U tl^un, ha 9l§gaarb genmd^t toar? ^ax anU
15 toortete. guförbetft fe^te er Steuermänner (©tatf^olter

ober Oiid^ter) auf bie ©i^e, unb befahl, bie ©d^irffale ber

5Jlen|d§en mit ii)m ju ritzten, unb mit it)m bie S3urQ=

Bewohner ^u regieren. £)teB n^ar an bem Drte, ber ^ha=

%'i)a\ "£)ei§t, mitten in ber S3urg. 3ft)r er[te§ äöerf wax,

2(t einen ^of (Xempel) ^u machen, too if)re groölf ©tüt)le umtier

ftel^en, unb ber ©iti be§ Sllfaber. S)ie| .^au§ ift ba§ beft=

gebauete ber ßrbe, unb bag größte. IHeS, toa§ innen unb

au^en ift, glänzt wu ©olb. ®en Crt nennen bie 3[Renfd§en

@Iab§t)eim."

25 SDlix beud)t, ni(|t§ fann beutlid^er fe^n, aU ba^

©lab'^eim toeber ^ial^oll, nod) Slögaarb, fonbern

ein bariun entljaltener 5|}a{Qft fei). ®rimni§mal fe|t

e§ au^er 3weifel:

Gladsheimr heitir inn timti

30 Thars en guUbiarta
Valhaull vid of thrumir
Enn thar Hroptr kys

Huerian dag
Vapndauda vern.

35 b. i. „@(abgf)eimer |ei^t bag fünfte ©efcäube; ba ift ha^

golbglänäcnbe ^al^oU auf SBalfen [430] geftü^t. Unb ba

nimmt <!proptr (£)bin) täglich bie mit 2Baffen (5rfd)(a=

genen auf."
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9iac^ fetner innern 23ebeutuiig ijdU ©labfjeim bie

SSo'^nung ber ö^reube. 3)iit beni eigentlidieu Ui-fprunge be§

9kmen§ 3(§gaarb üerfcfione xä) Bie, ob id) g^Uiä) bafür

fjoite, bti^ er niä^t fcfiirer aiiö^uforidjen, unb in einer ©teile

ber Saga üon |)ogn nnb |)ebin, bie biirÄ eine anberc r,

Bei)m (Stepl^anuö Si)3antiu§ erläutert toirb, beutlic£>

genug ange^^cigt fci). ^d) uermeite Sie be§faU§ auf BaithoL

ant. Dan. p. 405 sqq.

10. ©lafur.] ^u ^tsgaorb an ben Sporen S5af=

^otl§ ift tin Sißalb, @(afur genannt, beffen 33Iättcr @otb i.

finb, nac^ bem ©ebidjtc : ©lafur fte^t goIbBetaubt öor bem

i^ortjofe @i)gli)r. tiefer Suftlualb ift ber fc^önfte unter

©Ottern unb 9Jtenf(i)en. gbba 59.

11. 33tngo(f.] So tote 530 11)011, ein 5-rieben§=

©i^ für bie a6gefd)iebenen gelben. Sie ßbba unterfc^eibet i'

biefe be^ben £erter auöbrücflid)
; fic Werben aber fe^r oft

mit etnanber öertt)ed)felt.

[431] 12. (Sot(anb§ Söljne.l ®a^ gan^ 9lorben

et)ema(§ ©otlanb gel^ei^en, fd^einen biejenigen nic^t ju

tüiffen, benen e§ rciberfpredienb öorfömmt, ha^ eine lleber= -'^

fd^lnemmung fo großer Sßölferfd^aften au§ einem 2Binfet

Don ©d)tt)eben, ber heutigen ^^roöin] (Sot^Ianb, f)er=

xüijxtn fonte, toeil fie bie neuere @eograp^ie mit ber altern

üertoedifeln. ^d§ tüitl S|nen bie Stellen au» ber @bbo,

unb anbern DJ^onumenten Don gteid)em Itter, bie aEem ^5

3ti)eifel auf einmal ein ßnbe mad^en, unb, fo öiel iä)

toei§, noc^ niemals bet)fammen getefen tnorben, '§ier gleid)

l^inter einanber fe^en.

I than tima var kallat alt megin laud, that er ban

(Odin) atti Reidgotland, en eyar allar Eygotland. that so

er nu kallat Dannaveldi oc Sviaveldi.

b. i. „S)amal§ tüurbe aKe§ fefte l'anb, toaä er (Cbin)

befa^, Ütetbgotlanb , unb aKc ^nfeln ©ygottanb genannt,

toeId)e§ nun 2:anaöe(bi (Sännemart) unb Söiaöelbi (S(^tDe=

benmarf ober ßanb) "tiei^t."
^'>

•Öier ^aben Sie bie atigemeine ©int^eitung uon @ot=

(anb. Dlun folgen bie Unterabt^eitungen.
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[432] i^ütlanb tDurbe ^um feften \Janbe gevedinet,

unb f)ieB bal^er Dteibgotia üb.

That heitir nu Jotland . er tha var kallat Reid-

gotaland.

5 b. i. „®a§ 'i)d^t ^ütlanb, toa§ bamal§ 9teib=(Sot(ünb

genannt tourbe." <B. b. 5]orr. Dor bei* 6bba.
Sännemarf tjie^ im Donjen ©otlanb, fo tnie bie

unfein, n)orau§ e§ befte'^t, (i'i)gotlanb, bie (5i)länber

ober Slnfein @otIanb§, genannt iuuvben.

10 Skioldr het sonr Othins, er Skiolddungar ero fra

komnir. Hann hafdi atseto, ok reth lannclom, thar seni

nu er kallat Danmark, enn tlia var kallat Gotland.

b. i. „Sfiolb tjie^ ber ©o^n Cbin§, tjon bem bie

©üolbunger fommen. (&x ^atte feinen ©i|, unb BeTjetridtite

lö ha^ Sanb, n)a§ nun ©ännemar! genannt ttirb, unb bamal§
©otlanb I)ie§." 6. bie ?öorrebe öor ©rettaf aung.

Ein af sonum Othins er nefnder Skioldr, sa et

Land tok ser, that er nu heitir Danmörk. En tha vari

thessi land er Asiamen bygdu, kallat Godland, en folkit

20 Gorliüd.

[433] b, i. „ötner uon ben Söfjnen Ct^in§, ©üolb
genannt, na'fjin ba§ ßanb ein, ha^ nun ^änneniarf "fiei^t.

Unb bamalg mürbe biefe§ Sanb, n)el(^e5 bie 9l[iamänner

Betoot)nten, ©ottanb genannt unb bo§ Sßolf ©obicb (o b e r

25(S)ott)en, toel(j§e§ 2orfäu§ burcft ©efd^Iectit ber
(Sötter überfe^t). 6. b. Dtimbegla, imgl. ^4.'on=

toppibang ®ün. 2ltla§, 1. 23b. 25. k.

(Sine beftimmte ©intljeilung Ut)xt un§ Clafur Xri)g=

gefönt ©aga.
30 Tok Biorn Jarnsida Uppsalariki Svithiud alla ok

huarttueggia Gautland ok all than land er thar liggia

til. SigLirdr Orni i auga hafdi Eygotalaud ok allar

eyiar Skani ok Halland. Hnitserkr hafdi Reidgotaland

ok thar med Yindland.

3'^ b. t. „iötorn Sd^-nfibo (Stonjibe nennen i^n
hie ©nglänber) natjm ba§ Upfalifd^e Dteicf), ganj Sdcjtot-

ben, unb beybe @ot(anb, unb alteS ßanb, toas baran grän^t.
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(Siguxbr Crmr i Stuga (©igöoib Si^tangenauge)
i)atk (Sijgotlanb, unb ade unfein, ©d^onen unb .g)attanb.

.g)uitferfr ^atte ^eibgotalanb, unb 3ugletc5 Siinblanb."

^^a bieB Ie^,terc 9ietbgotIanb au^er ber 9}er6inbung

mit bem übrigen feften Sanbe ge= [434 ]
nannt ujirb

, fo
'

ertlärt man e§ billig butcf) S^ütlanb, toetcfieS an ba§

Sanb ber SBenben ftöBt, hk Don hen 9}anbalen, ben

heutigen 5!Jle(flenburgern , ju unterfc^eiben finb, unb bem
S)iftricte 5}enbfm"fel in ^ütlanb ben 9tnmen gegeben

f)aben. i"

^>ie 3f^t ^er aftatiidien (fniigration beftimmt eine

©teile QU5 ber Snor ronif c^en O'^ronif, bie mir gerabe

beimt 53art^oIin in bie 5lugen fällt, (ant. Dan. 1. III. c. 2)

gon^ genau. I thann tima foro Rumveria hofdingiar

vicia un heiminu oc bruto undir sik allar thiodii'. Enn i5

margir hofdingiar flydn fyrir theim ofridi af eignom
sinom. Eun fvrir thui at Odinn var forspar ok fiol-

kunningr. Tha vissi hann at lians afkvaemi mundi
um nordr halfo heimsins byggva. Setti hann tha bi^aedr

sina Vili ok Ve yfir Asgaard enn hann for oc med -id

honum diar ok mikit folk aunat fyrst vestr i Gardariki

ok thadan sudr i Saxland.

b. i. „'2:ama(g ',ogen bie 9Uimifcf)en .^eerfü^rer npeit

uml^er, unb brachten bie gan3e @rbe unter iid). Unb biete

.!^eerfü^rer (Duces) flogen öor it)nen au§ il^ren @igen= --i-'

ftjümern (Staaten). Unb ba Dbin ein SBei^fager unb

5Jiagu§ toar, fo touBte er, bo§ feine 5iO(^!ommenfc£)aft in

9^orben tüo'^nen tt)ürbe. 6r fe^te atfo feine [435] iörüber

S)i(i imb 2Je über 31§gaarb, unb 30g mit allen ©ijttern

(^Ifen) unb öietem 5>otfe äuerft gegen i'tbenb r\aä) @ a r= sn

barifi (StuBtanb) unb tüeikr gegen '3]littag nad^ (Bax=

taub (ba§ 'heutige .^otfteiu unb ^Jtieberf a c^feni."

^ei) @elegenl)eit ber öorfiev angeführten ,:,^$nfet Schonen
mu| id) anmerfen, ba^ ber 9lame ©canbinaüia für

bie gefammten breij Tcorbifc^en 9ieid)e nur eine 6f)imäre as

ber neuern ©eograp^eu fei), bie non ber Ungeüji^l^eit !f)er=

rühret, mit meld^er ftdE) 5|}Uniu», ^^]tela unb ^^UoIe=
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mäu§ über ha^ öio^e ^Scanbia, iScanbinaöia ober

Scangia erflären, it)ei( fie fid^ berebeten, bafe alle§, tcaä

jenieit§ ScJionen läge, eine ein.^lge gro^e Sfnfet fei),

'^tnc^erfen tjält bie ötcr ©canbten be§ ^toIcmäu§
'-> nidjt o'fine ©runb für (S d) c n e n , ßobanonio, ((Seelanb)

gijnen, unb ßalanb, ^yalfter unb Wötn, loelrfie

brei) le^tere toegen be§ fleinen fie trennenben ©etnüfferS

Uidjt für 6in§ genommen toerben fonnten. S)aB (Seelanb

unter ßobanonien üerftanben tcerbe, leibet feinen 3tDeifeI,

iii unb h)irb öom (iluöer unb 6eltariu§ für ben urfprüng=

liefen ©i^ ber Sleu tonen gel^alten. <B. ®ram§ praef.

ad MöUeri Cinibr. lit. p. 34.

^(^ rei^e mitfimit ©ertalt üon biefen Unterfud)ungenIo§,

bie *2ie unb mid) in§ Un^ [436] enblic^e fütjren fönnten, unb
!> maäjt uid§t Weniger, ttegen beffen, tt)a§ id) Sf)nen öerfditoeige,

al§ für ba§, toaö id) ^u ^l^rer SBefriebigung angefüfjrt l^aBe,

einen bittigen Slnfpruc^ auf 3it)re 6r!ennttid)feit. —
Unb bod) fann iä) einer glüdlic^en S5ermuti)ung be§

oftangefü'^rteu .iperrn 5t u (^ e r
f e n , ober üielme^r <B t e=

20 p ^ a n i u y , über ben ^^lamen © e e l a n b l^ier bie ©tette

nid)t oerfagen, toeil fie mir eine ©d)U)icrig!eit, bie spontan

i\ä) mad^t, fe^r glüdlid) ^u f)eben, unb augleid) einen

neuen 33ett)ei§ für ben 5lufent(}alt , ben 2;acitu§ ber

©öttinn <g) ertrug anmeift, an bie |)anb ^u geben fdieint.

25 Sago nennt biefeg Sanb beftänbig Sialandia, um eine

Saufet an^ubeuten, bie allenthalben üon ber ©ee umgeben

ift. S)ieö gilt üon atten Snfeln, fagt ^ontan, unb

ttJÜnfd^t ©äblanb, Oon ©aat, ^u lefen, Vomn e§ nur

nic^t gar ^u offenbar märe, ha^ bie alten (SinmoI;ner

30 biefer Sftifel ftd) menig um ben Slcferbau befümmert l)aben.

S)er ^iome ©eelunb, ber in ber ßbba unb aud) anber^mo

nic^t feiten üorfömmt, gibt ber ganzen ©ac^e ein neue§

Sic^t: benn ^unb fiei^t ein i^am, unb ©eetunb, ein

öon ber @ee umfloffener ^a\)tt , inbem e§ getoi^ ift, ba^

35 biefe Snfel e^emal§ faft gan^ mit äßalbungen bemad)fen

gemefen; toorauS fid) bie etma§ [437] unbeutlic^e ©teile

unfer§ ©falben im üierten ©efange erftären lä^t:
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{311 trü5em SSunfel fc^auerte bie o^üfte;

Äein §immel leudjtete milb burci^ ben ^aijn.

S)a^ bte|e 9}erniut!§ung einen §o^en @rab ber 2Bat)i=

fc^einlict)!eit §ate, Betoeift fotgenbe stelle ber @bbn, bie

3tnc^erfen anfül^rt, unb bie eine ber finnreid^ften unters

atten i^abdn ift, toeil fie bk älel^nüc^feit be§ 5EßäIer=(£ee»

in S(f)tt)eben mit ber ^igur unb @rö§e ber ^nfet (See=

lanb auf eine t)'ödj}tt erfinbung§reicf)e 2Irt au§ einon=

ber fe^t.

Gylfi Kongr veth thar landum, er nu heitir Svitiod. lo

Fra hanuora er thet sagt, at hann gaf aeiiiuin farandi

i konu at lannum sketanor sinor aeit plogsland i Riki

sinn, tliat er fiorer Oxn draegi up dag oc nott. En
SU Kona var aein af Asa aett. Hon er naefnd Gefion.

Hon tok fire Oexn nordan or Jotanheimun, that verusyns is

johens nokkurs oc hennar, oc setti tha for plog, En
plogriin gekk sua breit oc diopt at upp laisti landit,

oc drogi oxinum that land ut um hafit oc vestr, ok

nama stadar i sundi nokkuru. Thar setti Gefion landit,

oc gaf uafn, oc kalladi Saelunde, En thar sem ]andit 20

hafdi upgangit, var thar epter Vatn. That er nu logriin

kal- [438] ladr i Svidiod. (.)c liggia sua Yikr i leginum

seni Xes i Saelunde.

b. i. „@i}lt, ber ^ijnig, be^errfc^te bas Sanb, n)a§

nun Sdjtoeben Tjei^t. ®on i^m teirb gefagt, bafe er einet 25

freniben i^rou in feinem Üieic^e fo üiel Sianb gab, qI§ Dier

Cd)fen in Zag, unb 9lacf)t umt)f(ügen fönnten. Unb biefe

§ran toar au§ bem @ef(^ied§te ber 2Ifen. (Sie f)ei|t ©efion.

Sie na^m öier Cc^fen ncirblic^ au§ ^otnn^eim, (bem

£'anbe ber üiiefcnj melcfie if)re unb eine§ Üiiefen ©ö^ne 30

ttjaren, (bie fie alfo Dertoanbett tjotte) unb fteEte

fie üor ben ^flug. Unb bie ^f(ugfd)aar gieng fo breit unb

tief, ba^ fie bog ßanb empor t)ub, unb bie Cc^fen fü'^rten

bie^ Sonb nact) SEßeften übere 5Jleer, unb gaben i^m eine

Stelle 3tDifd)en einigen ©unben (5)^eerengen). S)a fe^te 30

©efion ba§ Sanb, unb gab bemfelben einen ^iamen, unb

nannte e§ ©ätunbe. Unb ha, tuo ba§ £'anb ^evau§gef)oben
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wax, wax nadj^er aBaffer. S)ie^ ift i^o ber gro^e <See in

Sd^toeben. Unb er maä^t eben foldie ^uc^ten, al§ ©ötunbe

©rbäungen."

S)a tjaben toir alfo ben broHigten lUfprung ber ^nfel

5©eelanb, ben S)alin fo ei-nft|aft in feine ©efd^id^te

aufgenommen, unb mit neuen .^l)pott)efen ju öerfd^önern

getoufit l^at.

[439] ^ä) tdiU noäj eine ©teile au§ ber <^ernabar=

bxapu anführen, mo ber 5tame ©eelunb öorfbmmt, unb
lö bann genug bon biefer 53laterie

!

Knutr var ad Jlimnum
riyggek aet at frett

Haralds i her
Hug vel duga

15 Let lygotu

Lid Sudan or Nid
Olafur jofur

Arsael fare. —
Thurdu Bordan

20 Namst that med Gram
Til slets svaler

Silunr kylir

Ena med anuan
Onundur Douum

25 A heuder at ha
iler saenskan fer.

b. i, „Änub (ber ©ro^ei fod§t tapfer unterm §immel.

Aparalb§ @efd}led)t I)at e§ erfa'^ren. Clafur (.^önig Clufj

ber 35raüe, burc^fcfinitt mit feiner glotte ha^ ^JJteer, unb

30 lie^ ben öftlictien g^tu^ 5^ib ^inter fii$. — S)ie norbifct)en

S(f)iffe toagten ee unter i^rem Könige auf bie (Stiene ©ilunr

(©ectanb§) ^u fto^en: ater eine anbere g^lotte, unter 9In=

fü'^rung be§ £nunbur, fod^t gegen bie '3;;änen."

[440] 13. Ütau^^en tjüglid)ten 3tltar.l 5£)ie

35 Structur ber Elitäre ift öerfcfiiebentlic^. ®rDBtentt)eil§ be=

fteljen fie au§ einem (ärb'^ügel, auf beffen ©ipfel bret) ©leine

oon au§net)menber ©röfee einen öierten, ber ettt)a§ Breiter unb

fiai^er ift, ftü^en, fo ba^ baö (San^e wie ein jEifd^^ auf

brel) 3-üfeen aujufel^en ift. Unter biefen bret) Steinen finbet

40 iid) eine fenfred)te |)ölung in ben |)üget f)inein, juweiten
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ganj offen, zuweilen mit ßrbe unb fteinern (Steinen öev=

fd^üttet, too'^in bQ§ 5?tut ber (Scfilac^topfer abfließen mu^te.

@emeiniglt(^ trifft man bafelbft S^euetfteine an: es toar

nämli(^ unextaubt, jum 23ranbopfer anbereg geuer p
brauchen, al§ tt)a§ man buvdj <!pülfe be§ ^euerftein§ ^eröor= 5

bradite. 9tn einigen £rten finbet man Siltäre, bie mit einem

getoiffen 5j5Dmpe aufgefütirt morben, unb fon^ol unten am
t^u^e be« .'pügel§, als um ben ©tpfel t)eium, einen ßvan^

Don großen Steinen ^a&en. Selten fielet man einen 3lltar

allein; gemeiniglich finb if)rev bret) Belj einanber, meldje i»

alebann elitäre ber bret) oberften @5tter bebeuten. 2Bo

nur ein einziger ift, toie ^. Q. ber bei) Sanb^olm, an

ber Sanbftra^e üon ^lauftröb nacl) Jpir

f

(i)|olni, in

einer romantifc^en ©egenb bon ©eelanb, ba ift me^ren=

tt)eil§ auc^ ein ®rab= [441] maal, unb toar berfelbe äu 13

einem iät)rlid)en 33ranbopfer ^um Qlnbenfen be§ 9}erftorbenen

beftimmt. ' S)er gro^e 31{tar in ber ©egenb be§ S^orfg

Jöirfe i)at ettoa§ befonbers. Cü' fte'^t in einem mit großen

Steinen öerfd)ränften längli(i;iten ^ierecf, unb l^at ^toeen

anbere ^ügel jur Seiten , bereu ö^u^ mit einem anfe|n= 20

litten Steinfran^e umgeben ift. Ser mittlere <^ügel ober

2lttar trägt brei) erftaunlici) große Steine, auf benen ein

bierter no(^ größerer ru^t. Untoeit beffelben erblidt man
noc^ einen .pügel, unter melcfiem £'angbeen Üiiefe be=

graben fet)n foK, unb ber einen fecti^ig S($ritt langen unb 25

3toölf Schritt breiten ^la^ mit 56 ungel)euren Steinen

einfc^lie^t. Söenn man auf biefen ^ügel floßt, fo öer=

nimmt man einen ^aU , toorau§ \\6) fdilie^en läßt , baß

er intoenbig einen ausgemauerten 9iaum l^aben muffe. Worm.
MoD. Dan. p. 17. 30

2)ie Dpfer beftanben aus ^l^ieren allerlei) 2lrt, toelc^e

öorljer too^l gemäftet tourben, toeil man glaubte, bie ©ötter,

Jpelben ober O^reunbe, benen man opferte, toiirben mit bem

9{aud)bampfe unb bem ^lute be§ Cpferbie^eS, toomit man
alle SBänbe beftric^, fc^on oorlieb ne'^men, unb fo flug .?5

mar, ba§ gebratene Cpfer unter bem tRunbtrunfe be§

^Jitnbe-^Bed^erS, toenn e§ für einen O^reunb toar, ober
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bee 33Tage = 5Jec§er§, toenn eg für einen @ott, [443]

^'önig ober .gelben gejc^a'^, felbft ^u öer^e^ren. 3uioeilen

tranf man fic§ audE) ba§ Opfer&Iut ju. ©norro @tur=
lefonS (i'firontf im Seben -^öntg 3Ibelfton§, imgl.

5 Worm. 1. c. p. 28.

20ßenn bie t^et)erltc§feiten Bei) bem SSegräbniffe öorbel;

ttiaren, tourbe ein ^itgel ober fleiner ißerg öon @rbe unb

Steinen äufammengetragen, bergteid^en bie 'S)änen unb

Sing ein in ©nglanb eingefü'^rt '§aben, ttjo fie barrows

10 genannt toerben. '2)ie fd^lec^teften finb runb unb !egel=

förmig üon Mo§er Grbe aufgef ül)rt ; bie nur einen einfallen

iSteinfran^ um i^ren ^u^ l^aben, finb ben @eneral§ unb

anbern angefel^enen 'i)3tänncrn gen)ibniet geujefen, fo toie jene

bloßen (golbaten unb Slt^leten beftimmt maren. 5Jiit ber

15 Bi^ii fing man an, ben 5öornel)mern prädjtigere @rab:

l)ügel auf^utoerfen : man rid^tete nid^t blo§ gro^e au5=

gel^auene Steine mit runifi^en Sinfdtiriften auf, fonbern td)loB

aud^ au^er ben Steinen , bie um bie S5afi§ unb ©pt^e

lierumgtngen, ba§ ©an^e in einen Dierecfigen 5)3ta^ ein, ber

20 mit größeren ©teinen umgeben tourbe. ^oä) anbere finb

öon oöaler S^unbung, unb l^aben an ben bet)ben au§=

fpringenben @tfen be§ ©teintran^eS einen ©tein oon lior=

ragenber ©rö^e. ©er i^ügel ift alSbann gemeiniglid) ein

3lttar, unb fd^eint ein f5amilien=®rab an^ubeuten, tt)e§fall§

25 auf foldt)en Sittären auct) [443] bie Cpfer gefd^al^en , bie

für bie ©id^erl)eit unb ba§ aKgemeine Sefte be§ £anbeö

üeranftaltet tourben.

2lnftatt ber ©teine finb aud^ einige ©rabpgel mit

5ßäumen öon öerfd^iebener Slnorbnung umfrän^t, n^etd^e ben

30 ,f?önigen in ben fpätern i^al^rtjunberten beftimmt getoefen.

53on biefer 9Irt ift bas fdböne ©rabnml ä. ^otter§ in

bem S)orfe ^crleff ober iJotterSleff , ba§ don il}m

ben Flamen Ijat. Worm. 1. c, p. 33 sqq.

Ueber bie bret) ^Perioben ber ©rabmäler 9toi§otb,

35 (ober 33 r u n 1 b) ha^ Stlter ber ä>erbrennung, mo'^in ber

^eriobe unfer§ ©falben gel)ört, .^oigolb, ba§ Sllter ber

|>ügel, ober üielm.elir Seidtiname, (benn ba§ erfte 3ltter toar
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Qud) ein Strter ber .Mgel) unb O'Ijriftenboniöolb toeiben

©ie ^ontoppiban§ 5(tla§ nQd[)Iefen.

14. 3llfen.] 5Dit^mar glaubt, ba^ bas 2Bort

Alcis, ba§ beijtn 2;ac{tu§ öorfömmt, öon 2l(f, 51 Ip,

(5tp l^erjuleiten feij. Dithmar ad Tacit. Germ. c. 43. &

p. 234.

Sa er thar stadr er kalladr er Alfheim thar bj'gfer

folk that er Liosalfar heita. Enn Dauckalfar bua nithaii

\indir jorthu ok ero tlieir olikr syniun ok enn olikari

reyndura. [444] Liosalfar ero huitari en sol synum. H'

Enn Dauckalfar svartari en bik.

b. i. „So gtebt§ auc§ eine ©tabt, 5(lfl^eim genannt,

ha hjo'^nen hk, toel($e ßiofaffar (Cii^t ^ Sllfen) ^ei^en.

Unb '5)au!alfar (3^infternt§=Sllfen) mofinen unter berßrbe,

unb il^re ©eftatt i[t öon jenen öerfdfiieben, ifjte @emütf)§avt i^

aber nocf) üerfd)iebener. J3iüf alfar finb meiner, al§ @onnen=

fc^ein. Unb ®aufalfar f^wär^er, a(§ ^ped^." Edd. 2.

S)a bie Sllfen gemeiniglid^ aU ©eifter bon tt)eib=

liefern @ef(^le(^t , unb in eben ben 33e|d)äfftigungen , tote

bie ^ r n e n , S) i j e n unb '^ a ( f i) r i u r eingeführt toer= 20

ben, fo fönnte man fie leid)t mit ben le^tern öertoec^feln.

© t e |) ^ a n i u 5 beftagt , ba^ © a r , aus einer falfdjen

©elicatejfe, bie DortreffHd^en Q^ragmente, beren er i'iä) be=

biente, nicfjt (ieber in Original, aU in feinen tateinifdien

Ueberfe|nngen , aufgel^oben , toeit toir alsbann üon ben ^5

2ltfen, 2;^uffen, Suergen, SDraugen, unb S3anen
öiel befttmmtere 23egriffe tiaben mürben. ^c§ gebe iljm

bi^Öigen SSeofaK.

.^tebeij fättt mir ein, ba^ eben ber S)ualen, ben

iä) in meiner brüten Slnmertung 3U bem ®efct)te($te ber so

3 to e r g e gered)net t)aht , auc^ a(§ eine 31 1 f e , unb al§

ein 9{unen = @oe^ üorfomme.

[445] Kunar munlu kuana oc radna staft'e

Miog störa statte miog stimia statte

Thaer som giordu Ginreigen 35

Oc faede Fimbulthurur
Oc reist Hroptur Rogna
Med Asum. enn fyror Alfum Dualenn
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Daen oc Duergum fyrer

Asvidur Jotnum fyrer

Eg reist sialfur sumar.

b. t. „S)u öerfte^ft hiä) auf üluneu unb SSudjftaben,

5 gi'o^e ^ud^ftaben , unb mädjttge ®ud)ftaben , toeld^e bo§

@e[d)Ieii)t ber ©ötter gemacht, unb ber ®xet§ gtmbul t)ev=

beffert Ijat. Unter ben @öttern f)at Cbin ^Runen gegraben,

unter ben 2llfeu S)ualen, unter ben 3toergen 3)aen, unter

ben Oitefen 3lfbibur; unb tc^ felbft 't)abe einige geriffen

10 (ober ge^eidEinei)."

2)te 5iameu ber 3>ant)riur ober n^eiblicfien 3l(fen,

bie im Siebe be§ än)eljten @efange§ oorfommen
,

[inb

im @rimni§mat of)ne n^eitere dtjarafteriftif entl)alten:

Hrist ok Mist vil ek

15 At mar hörn beri

Skeggiold ok Skogul
Hilldr ok Thrudr
Hlokk ok Herfiotur

[446] Gaull ok Geira Hod

2Q
Ranngrid ok Radgrid
Ok Reginleif

Thaer bera Einlierium ol.

b. t. „M) Witt, ba^ ^J)rift unb 9Jlift mir ha§> XxinU

[}orn reidjen; ©leggiolb unb ©fogut, ^iUbr unb
•25 xljrubr, <^(off unb .^erf io tur, ©aull unb ©eira,

•i^ob, 9lanngrib unb 9flabgrib unb Diegtnleif reid)en

bort ba§ ©eträn! ber @tnt)erium (abgefdjiebenen i"pe(ben)."

SDie 2llf en tourben aud) aU ©d)U^geifter unb f^ül^rer

ber Sterne angebetet. ClefFel. Ant. Germ. p. 474. 3lu§

30 biefem @runbe »irb im britten ©efange unjerä ©falben

ber ©onne ein S^ü^rer bel)gelegt, ber bie Sa^ve§3etten

abfdineibet.

3u il^nen gehören feiner bie oieten @enien , bie man
auf ben ^nnfc^riften bei)m 9ieinefiu§ unb anbern finbet

353. 6. Genie Avernorum. Genio municipii Antik, Genio

municipii Segusimi, Genio Xoricorum, Genio pagi Tigor,

Genio Lugdunensi, Genio fontis Aginees etc.

%t)OX mad^te fic^ jutoeilen eine 5ßef(^äfftigung bamit,

bie fd^mar^en ?Itfen mit bem S)onneri^ammer ,ju jermalmen.
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itnb mit ^(a^regeti ju peitfdien. Man Brauchte bafier bei)

[447] Ungerutttein bie Sel^utfamfeit, ta^ man fi(J) '^urtig

öon ben SSäumen ober anbeim Cbbad), too bie 311 feu

fid§ oufgalten fönnten, "fiintDcg unb inö g^reije öerfügte,

bamit Zijox nid^t ettoa einen 9^eljl|a)(ag t!§äte , unb auf 5

ben unrei^ten 9^(ecf träfe. Yerel. ad Hervar. Sag. p. 35.

S)te ireiblid^en ?nf en öerftanben bie .^xunft, öermittelft

be§ ©efangeg Stempel in ben .^aijnen, ©efiirgen unb ;^ölen

äu erbauen, ttio fie in Crafcln rebeten, unb bie feijeiiid^en

©elübbe annahmen, ©ie ^et^en auä) juiueifcn 3fo|3 üon lo

skopur, bie @d)öpfung.

15. ©olbljarf.] a3efjer Munb^orp, bie grin=

nerung§^arfe , iDoöon aud) bie lijrifd)e ^poefie ben 9kmen
Munds tringar mar, ba§ 9}Uei ber © ebä(^tni^=3tegion

genannt wirb, toeil fie fid) bamit befi^äfftigte, ba§ :i(nben!en 15

üerbienter ''JJIänner ju üeretüigen.

16. f?rD ber @ere(^te.] -{yrotl^o ber @ro^e, ber

3ur 3^^^ ^er @eburt ß^rifti regierte, t)atk unter anbern

bas ©efetj gegeben, ba^ atte ©treitigCeiten bur(^§ ©(^Wert

entjcriieben rtjerben fottten. Saxo 1. Y. 20

[448] i)a§ ber 9lame f^rö ober -gtei) mit bem

Flamen Q'rotl^o oft ber lüed^ feit toerbe, erl)ettt au§ Clafur
S^rijggefons ©aga.

Eg sagda ydr fyrr at Frey var kendr fridr sa hinn

mikli er i Svithiod var um hans daga. Enn Danir 25

kendu thann frid Froda konungi er red fyrir Danmork
ok kolludu their that Frodafrid.

b. i. „.^c§ iiabe eud^ fd^on gefagt, ba§ greij ber

gro§e ^yriebe 3ugef(^rieben tuirb, ber jur ^eit fetner dtt=

gierung in 2(|n)eben blütjte. Unb bie 3)änen (jaben biefen su

grieben bem .Könige S^rot^o, ber über S)ännemarf l^errfd^te,

beijgemeffen, unb nannten i^n ^-xot^onä ^rieben."

17. S)er ^al)n 9}aIt)oH§.]

Gol um Asom
Gullinkambi 35

Sa vekr haultha at liiarar

At heria faudrs

Litteraturdeukuinle deä 1&. u. 1:'. Jahrb. 30. 17
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Enn annav gol
Fyr iord nethan
Sotraudur liani

At sauloni heliar.

5 b. i. „@3 Ixafjk bei) beti ©öttevii ber mit bem gotbencn

JTamme. ©o mät er bie 5JK1imer [449] ^uu SBaffen unter

bem 5}ater ber .^eere. Uiib ber anbere fragte unten auf

ber @rbe, ber gelbe i^a^n in htn 3Bof)nungen V)eliar§."

53olujpa.
10 S)a^ aud) ber ^rieg§gott beö g-dediifdjen Olt)mt)u§ ba§

(Sallicintum , toiett)o§t ju einem t)erid;iebenen ©ebrandje,

3U nuljen gelöu^t, leljrt un^^ ber glaubtpürbige 8dJufter

'^}ltci)llu§ in fotgenber crbauliciien ©efd^idite:

^'HxovGo. TV xul nälai joiovtov ufie/.si jtsqI v/^imv,

13 (hg aXiXTOVMv Jig reuriGxug. (jilog ysvono t&) ^'Aqu^ xal

Gvfjni'roi 1(0 >Ji(o.. xal avyx(ii[Ji.uC,()i^ xal xfjivowoi/^ t(jii' tcdi-

ii,x(/)v. bnoTS yovy drcioi, jtuqu ir]v'A({:>QodiT)]i' (^tob/ivaoiv o

^'Aqfjc^ inuyeG&ai xal lov dXexTQvor«. x(xl iTTiidrjjreQ /(«-

kiGia ibr tjlior v(peo}Q(XTO, fAfj x-'xit(^h)i\ iisintj tiqoc ihv

'^o'^'HipatGioi'^ iiö) nQog iu7g dvoatg anol^tnsiv dil tov

viuvCoxov fjbrjvuGOVia ojt'oTS (prxirot o t]At(jg. iixa noih

xuTttxoif.irjO^'rivrxi fj'er tqv ccXsxTQvova , xrd jtqoSovvui

itjr (pnovQav äxovTU. rördt "ijXvor Xrx9ovTa. iiivGitjrai,

rrj 'A(fSodiTt] , xal ko ^'Aqsi, dcpoomök avanavofjerdi.

25 öicc 10 TTiGzeveiv jov fllsxTQvova /j,>jrvGui, uv ^ tV it,g

ijTi'oi. xal ovToy lov '^'thfUiGKjv itao rjXiov fxadbvia^

Gv).laßeTr avrovg, iKfJißuXovta ^ xrxl Gaytjv^vGavxa loig

&sQiJ()ig a näXai, fjefitjXfivtiTO in avioiig^ dcpf&fji'ia Jf,

rbv "Agtj rxyaraxT^Gai xaia lov aXixiqvovqg^ xal jjsia-

30 ßaXiTv dvior lig lovil k) ogreor avTaig onlotg^ mc avrb

TOXI xoärovg, tov Xocpnv hX^iv sni jjj xfcpuXrj^ 8ia tovto

[450] v/iiäg (sc. aXsxiQxwvag^ ujiolfyov/nsvovg rrj) ^'AQ(t

Gl' (jvösr offfKog. imtdär aiGl^t/G&s ävazskXovia tov

'rjliov jiQo noXkov ßouv, iniGrjijaivofjiivovg irjv dvaioX^v

35 uvTcv. Luc. Somii. s. Gall.

18. @etr.] ©etr bebentet fottjol einen furzen Speer,

a(§ ein ©(^uiert. 53rt)nt§t>ara toar ein Spie^, beffeti
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mit 6ifen befc^Iagene unb Dierj'^tietbtgte «Spt^e jtoei) QUm
lang tvax, unb einen furzen Schaft ^atte. S5on biefeni

fotDol, at§ einem brüten Spiele, finben 2ie eine iHBbllbung

6ei}m Sart^olin.
®a§ SÖort ®eir ift nod) einer anbern Urfad^e toegen 5

merftoürbig. S)ie ©ermanen ^aben i^ren Flamen ba^er,

toei( fie mit beni !ur3en Speer ober Si3urf|p{e| betDaffsiet

toaren, unb Pon eben biefem Sporte föuinit ha?> franäöfifi^e

Söort guerre. ßluDer 1;jat biefe ?lbftammung in feiner

Germ. ant. nict)t gefannt, tvdi er fonft nii^t bei; betn Sißorte 10

guerre fielen geblieben mdre. Resen. ad Volusp. str. 31.

it. Anchersen de Solduriis, p. 58.

19. Tlit Reimen angetl^an.] ®ie 3tu§rü[tung

jum 3tt'et)!ampi beftanb in einem ^elme, einem @cl)ilbe,

einem [451] Sd£)ti)erte unb einem ©peer. S)er .^erau§= 15

geforberte tt)at ben erften ^ith ober Sto^, unb nad) biefer

-Crbnung marb ba§ @efecf)t fortgeje^t. Steph. ad. Sax. 1. IT.

®ie ©efe^e be§ o*i3ei}!ampf5 hie O^rottjo einfü'^rte,

toaren folgenbe : (Sl toarb ein ^rei§ ge^eic^net ; toer au§

biefe i ben Q^u§ jurüdjog, warb für übertonnben erifäri. 20

S}er ^rei§ toar mit ©treu bebecft. Ser ^w^'i^rfgetriebene

mu^te eine ©träfe oon ^ttei; 5Jtarf löt^^igen ©itber§ erlegen.

2Ber in minber ^itjigen S)uel(en ^uerft 33(ut üergo^, mar

übermunben. Sie ©dEiranfen be§ ^ampf=5|>la^e§ maren oon

^olj ober anbetn bergleict)en 5)kterialien , unb rourben 25

^eflefteingur genannt. S)er Sieger, toeun er feinen

g^einb getöbtet tjütte, mar beffetben Uniperfal=@rbe. ^oct)

mar es an biefem ©iege nid}t genug, um 3U beroeifen, ba%

er eine geredjte Sadtie ge'E)abt. ©0 balb er feinen l^lann

erlegt ^atte, toarb ein grimmiger Stier ]^erbei}gefüf)rt, ben 30

er mit einem einzigen ©treidje 3U 53oben merfen mu^te;

fonft mar e§ ben Stnöermanbten be§ @rf(^(agenen ertaubt,

gu appeüiren. S)er befannte ©falbe, (Sigill ©farta=
grim, mar ein großer 2ltt)Iet Pon biefem ©d)lage. 2)ie

meiften ^ßroceffe über Gigenti)ümer , @rbfd§aften, ^Ttorgen^ 35

gaben, k. mürben burc^ ben ^toeijtampf entfd)ieben. 2Ber

fid^ 3U erfc^ei= [452] neu meigerte, ^atte feine Baäjt be=

17*
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xeit§ öeriül)ieii, unb toatb aU ein ei-legter ßegner angefefien.

Worm.iu monum. Dan. it. Anigrim. Jon. Rer. Island. 1. I.

cap. 9. 1. IL p. 134.

20. 3?ünttex- ©efang.] ^c^ Uierbe 3^nen wenig

5 nief)r 5ur ßtläiiterung biefeS ©efaiigeS fagen fönnen, al»

h)a§ ©ie fc§on toiljcn. 2)er ganje ©etail bejfelben grünbet

firl) gänaltd) auf bic ?Iutorität ber 95ülufpa, imb e§

toiirbe öexgeben? feijn, toenn id) mitis bemühte, in bie

Oefonomie bte|er grübeln tiefere S3li(ie au lüerfen, al§

10 '-öattl^olin, ber eine ©rfläning berfelben förmlid) Hon

fici§ able^inte. Harum explanationem ne qi.iis a me ex-

pectet. Yt enim irapressa docti Islandi (Saemundi)
mihi non satisfecit expositio, sie rauUo minus meas in

obscurissima mateiia conjecturas aliis arrisuras prae-

15 sumpserim.

3n3toifc§en tüerben Sie ben 3]erlu[t einzelner 6r(au=

terungen über einzelne fyabetn fo fe'^r nid^t bebauten, unb

ficf) on bem allgemeinen ^ntjalte biefer bit~^i)rombifd)en

Sßeiffagung, ber an fii^ beuttid) genug i[t, loillig begnügen

20 laffen. 3)er barinn befungene Seüpunft ift Diagnarodtt

ober bie Dämmerung ber ©ötter, ha^ Snbe i^reg

bi§ljerigen 9Belt= [i53] (2i)[tem§, i^r Untergang, unb bie

(£d)üpfung neuer äßelten unb ^irnmel au§ ben ^^rünimern

ber alten. @ine funberbare (*rbid}tung ! ''Jjterf.en «Sie 3U=

25 gleid}, ba^ bie ©ijtter , beneu biefer Untergang pro^Dliejei^et

lüirb, Jeinc anbern, al§ bie 2lfen, bie gamilien beg

Obin, finb, unb bafe 5}ibar ober 5Bibri, ber l^ier ber

©otju be§ £bin, lierinuffilii^ locgen ber (^-rbfolge, ober

audf) au§ einer bloßen S^ertoedjfelung ber Umftänbe, genannt

30 toirb, jonft aber unter bem Dtamen 31 1 f a b u r befaunt ift
—

baB SSibri ber ,^aupt = §)elb bei) biefer großen Scene fei)n,

atte geinbe be§ §immel§ erlegen, unb nebft fünf anbern

©Ottern, nämlid) 9}al, 'OJtobo, ^Jtagnu», S3alber unb

§öber, aHein übrig bleiben foU, ben neuen ^tmmel p
35 betootinen. Sö5a§ fagen Sie baju ? Sft nieine obige 9}er=

mutt)ung Don äioei) Oerfc^iebenen ®ötter=2i}ftemen, beten

ein§ , meiner ^ei^nung nad) , älter al§ ha^ anbere toar,
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eine ganj feierte ßfjiniave ? Sollte eä tt)ü(}l tDa§rfd]einlic^

feim, baf} Cbtn ober feine Slnl^ängev eine fo nadjtfjeiltöc

5prop^ej]et)ung au§ßeftrcuet fjätten? -Djcüffen n^tr niäjt üiel=

niel}r gtnuben , ba^ bie (vreiinbe ber ädern Oietigton bes

3llfabur, benen bie abfct)eiili(^eu ^[j.iten be§ Cbtu unb .-,

feine§ ©efotgel ein 3tergerniH toaren, firf) mit einer .f)oifnung

tröfteten, bie nnr i^nen rei^enb unb n)id)ttg feljn fonnte?

[454] ^d) f)ätte ßuft, 3^nen bie gan^e ^olufpc
l^ier aB3ufcl)rei{)en, toenn fie nicf)t gar 'jU lüeitläiiftig toäre

;

id) oertoeife ^cie beSfaÜs ouf Säjü^en^j X!etjrbegiiff lo

ber 91. ^. unb 91. Siotfer oom ^uftanbe ber Seelen
nadj bem 2obe üfeer'fiaupt , unb öon bent «öiminci

unb ber .^ölle in§Be|onbere. ßeip^ig 17r>0, ino

Sie bieietüe nuf ber 212. ©. eingerückt finben.

Unb nun, hmk iä), tjobt id) Sie mit meiner fyar=i5

rago unb mit meinen 53^ut'^ma^ungen lange genug Quf=

ge'^alten. ^d) erwarte nic^t, ^^^nen burdige|enb§ ©enüge

getljan ju '^aben; id) lDünfd;e "bto», ba§ id) im ©taube

geraefen ieiju möge, STjre 5lufmer!famfeit auf ba§ ^u fe§r

öernac^tii^igte Stubium einer alten fynbeM'etjrc, bie in il^rev 20

3lrt gan^ einzig, unb mo id) nid)t fet)r irre, ber griedjif^en

toeit öor-^u^ie^en ift, einigermaßen rege ju madien.

[455] eilten mib sUun.sigfter ^cicf.

^Jltabrib.

9t. Ijat S^nen bie äi>a^rl)eit gefagt, ©eitbem id) mid) 25

'Elier auffjolte, ^abe id) metjr als einmal einen ftarfen Xrieb

geljabt, ben ®ou iI}uij;ote meines 'OJlignel be (i^er=

uanteS ine S^cutfi^e ju überfeijen. ©ie toiffeu, (unb

fd;ier5ten ntd)t feiten mit mir barüber), baß id) fdjon ha=

mal§ eine feljr l^o'lie 5Jiei)nung öon biefem 93ud)e t)atte, al§ so

id) eS nur nod) au§ Ueberfe^ungen fannte — eine fo I)ot)e,

ba| ic^ mid), il)m ^n gefallen , ot)ne bie Slntorität eine§

©t. ßbremont ober Otome ju bebürfen, im Span tfdien

uuterrid)ten lieB, e^e id) je t)ermntl)en fonnte, ba^ mir

mein (SelernteS auc^ in anbern '?lbfid)ten braud)6ar fei)n 35
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möä)k. S)anial§ T)ielt iä) ben S)on Quijote für eine

bet aiiigften (Jrfiubungen, für eine feljr finureid^e @ati)re,

für einen ]o amüfanten 9toman, aU iä) je einen gelefen

tjaite: i|t lefe id) it)n, al§ eine ber wenigen cla^ifrfien

5 Gonipojttionen unter ben neuern, bie bem ©efc^macfe , ber

UrBanitat unb ber Sßeiö^eit be§ feinften 2ltt)enienfer5 @^re

mad^en njürben. ©a^ mein 33egriff burc^ ba§ Unbermögen

ber kacf)a^mer, unb hmä) ba§ ^paraboj-, ein [456] fold^es

Original gerabe in Spanten auftreten ju fe§en, nod; me'^r

10 ert)ö^t morben, tviU iä) ni(^t in 2Ibrebe feijn.

@§ njar mir, nact) meiner 2l6reife öon ßonbon, fein

geringes 53ergnügen, au^er Xotebo, (Segooia, ßabi],

ßorbu ba, ©eüilta, J^arragona k. au(^ hie glü(i=

feiigen Certer ,^u befeljen, welcfje cinft bte «Scene fo öicier

15 unfterBIidjen 2(benteuer toaren, unb bi§ auf ben 'genügen Zaa,

burd) bie au§net)menben Xtiaten fierü'^mt finb, bie ber i^äi

öon I1fand)a ^um 33eften ber Königinnen unb f}räulein§,

unb jum Sevberben ber ,3iuBerer unb Ütiefen feiner 3eit

bafelbft au§gefüiE)rt i)at: ha^ burd) bie ütitterbu^e in ber

20 ^Dlanier be§ S3el tenebr o§, unb burdi bie Stnfunft ber

^^riuäclin öon 'OJlicomicon unöergc'^lid)e (Sebirge, (Sierra

^orena; bie uolfreidje ©eeftabt, 58arcel(ona, ben 3i^

ber Slbenteuer, unb öorne^inlid) be§ ungtüdtii^en mit bem

Cavallero de blanca Luua ; ben angenef)men i^kdttt X o=

25bofo, ben (Geburtsort beö fd)önften unb feufdjeften 5i*äu=

leinS, beff»;n bie ,l'anbfd)a[t ^}jiand)a fid) jematS I)at rühmen

fbnnen; ber öielen @5nen, ^Um, SSerge unb 32ßälber ^u

gefd^hjeigen, bie iä) alte mit bemunbernbem Staunen me|r

a(§ Einmal betradjtete, unb bie meine (^oEectaneen mit

30 öerfd)iebenen Cancioni (öermuf^Iii^ öon ber .£)anb be§ gelben

felbft, ba fie be= [457] nen, bie fid) auf Sierra 5)1 o=

rena fanben, öoüfomnien ät)nlidj finb,) Sonnetten unb

5Den!fprü(^en bereid)ert Ijaben, moöcn Sie bie Slbfc^rtften

fomoi)l im Caxon de Sastre,^) al§ in ber @efd)id}te öer=

35 gebend fut^en toürben.

1) ©ine ©ammUtng fpanifd^er ®ebitf)te.
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Spanien jc^eint toirfliii), auc^ nad) feiner äußern

Sefrfiaffen'^eit, ba§ einzige ßanb in ber Sßelt ju feijn, i)a^

fi(ä) 3um Sc^aupla^e biefer lounberDoIIen Sege6en"§eiten l^ätte

barbieten fönnen; e§ l^at eine jonberBare SSerfc^iebenl^eit

romantif($er ©cgenben, unb bie ^e'^ter felbft, hk bem s

StnBaii unb ber ^eöölferung fo nad^t^eilig finb, öerfc^affen

ber ^^^antafie ein üiel freijere§ ^^elb, a(§ hk Beffern @in=

rtc^tungen irgenb eines anbern 0ieid)§ öon ©uropa. En
grande parte de Espamia se ven lugares

, y montes

pelados , secos y sin frutu
,

pennascos escabrosos
, y lo

riscos -).

^ie^u fömmt, ba^ teine anbere europäifdtie 9lation eine

für ben S)id§ter fo ern)ünf($tc Slöenbung in if)rer S)en!art

l^aben tonnte, als eben bie fpanifc^e. SSie weit fte bie

g^ra^e, beren «Stoff bie <BaU)xt unfer§ geröanteä ift,
^^

getrie= [458] ben t)abi, ift befannt. SBenn man aber auf

ben eblen Urfprung biefer S^ra^e, auf eine getüiffe ©pur

Oon großem ©entinient, auf ben mit ßebf)aftig!eit unb

(Schärfe be§ SSerftanbee öermif(i)ten ©rnft, (ßigenfc^aften,

bie fid) aurf) an bem gemeinften Spanier nic^t überfeinen 20

laffen) unb ^ugleic^ auf ba» el^rluürbige SMter ber Aktion,

auf itire ä>er{)ättniffe mit bem alten 9tom, unb auf ben

fc^on Pom -pirtiuS ober Salbu§ unb 2;acitu§ an

il^r gepriefenen ^elbenmuf^ 9tücffic^t nimmt : fo mirb man

biefe 2Bat)l nocf) Pon einer anbern ©eite bittigen ; man Wirb 25

erfennen , ba^ bie (Sc^märmeretjen eineä ©paniert mot)l

lad)ertic^, aber feiten Peräct)tlid) feijn fönnen; man Wirb

fid) 3u allem, Wag man baPon tieft, eine getotffe Sßürbe

:^in3ubenfen, bie Pon jebem ^ntereffe imäertrennlid^ ift.

®iefe 3tnmer£ung Perga^ o'tine ^tt'eifel ber SSerfaffer so

bes beutfi^en £on Cuirote ju ma($en, ba er einen

albernen Sabenbiener au§ feinem eignen ^-öatertanbe ^um

gelben anna^^m; unb id) fürchte, ic^ fürd^te! ha'^ ber

2) Mariana Hist, de Espaiina 1. I. ©in großer Zi)e'ü

von Spanien äeigt nid)tg al§ 3öüftenei)en, bürre imb imfrucf)tbate 35

©ebirge, raufje gelfen unb jä^e @cf)(üube.
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^iangel be§ einen ober onbern bie[ev 5)3un!te in unfern

beutf(|en S^omäneu unb ßuftf fielen no(^ lange eine

fd^toer 3U üBeruiinbenbe ©cfitoierigfcit Bleifeen tüerbe, toenn

aurf) fonft ha^ ©cnie be§ ®id)ter§ atte gleiche Sßort'^eite

5 mit auö'^etniifc^en -^ö^^fen in ficf) felbft entbeden foHte. —
[459] äöie man fc^toörmt, loenn man 3U boE öon

feiner 33Merie ift! Zäjfüexiid) Ratten 8ie ertoartet, ba^

mein erfter SSrief Oon 'JJtabrib 3lnmerfungen übern S)on

Quirote enttiatten mürbe, ^ä) üerben!'e e§ ^\)mn gar

10 nidjt, wenn €ie micf) in Syrern nad^ften an ben ©ngtänber

erinnern, ber, nadibem i'^m fpät genug S)rt)ben§ 2[le;

j n b e r = 5 e ft in bie .^änbe gefaHen mar, boEer ©rftaunen

über eine fo neue ©ntbeifung au§ einem Ö'offeel^aufe in ha^

anbere tief, unb jebermann ^toang, feine ccftatifdjen £ob=

15 fprüd^e , feine ^e^'gtieberungen einzelner ©(^önl^eiten , unb

feine 33etrac£)tungen über ba§ ©an^e an^uTjören, — big i!^n

enblid) ein alter ^-öarbe, ber itin lange genug (met(f;e§ jener

für 35fi;falt {)ielte) med^felämeife angeftarrt unb angelächelt

§atte, mit biefer bemüt^igenben 5^elien6etradjtung unterbrad^

:

20 „Sdeath, @ir, too §a&en 8ie in ber 5Selt gelebt, ma§ für

©efeEfc^aft l)aben Gie geliabt, ba^ ©ie erft i^t etma§ öon

einer ßompofition ju toiffen fd^einen, meiere bie feinfte ift,

bie mir in unferer Sprache beftlen?"

Um alfo menigftenS ba§ SSerbienft ^u ^aben, ha^ id)

25 eiujulenfen me{§, u. f.
tu.

[2)er 9left be§ 33riefe§ ^anbelt von ^rit)at=2lnge[egen^etten.]

[460] Wxm unti sliuin^iijitirr ^ricf»

33eantmortung be§ üorigen.

@§ tränft mic^ ein menig, ba^ <3ie mir — foE ic^

30 fagen, einen fo gleidtigültigen ©efdimad, ober fo menig

Unterfd^eibnngSfraft? — zutrauen, al§ ob id^ mirflic^ im
©tanbe toäre, Seijträge meiner ßrlenntni^, — fold)e, bie

mir öon S^nen, unb au§ ber einzigen @egenb, too bie

Srnbte berfelben vtiä) feiju fonnte, — bargeboten toerben,

35 mit !ol)len 23etracf)tungen eine§ jungen dnglänberS, ber nur
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Bemutibert, toeit er untoiffenb ift, unb bev nicfits me^r fagt,

a(§ tüQ§ fiurtbert anbete fcficn nor i'^m gejagt fiaben, t)ev=

toec^feln füllte. 9ietn, mein fiieber, an 33euri'§eitungen

neuer unb neuefter 8d)riften fe^tt e§ mir üor ber .^anb

gar nidjt : afcer betoiKirte Untersuchungen cla^ijc^er 2ßerfe, 5

üou ber 9trr, tote ©ie mir V(nla§ geben, unb n)ie idj mir

fc^meic^Ie, [ie öon Sf)tien ertoarten 3U bürfen, — hit finb

— a^at)l — 3U rar, 3U loirflic^ neu, als ha^ß id) nirf)t

xed)t ernftlic^ in Sie bringen foltte, mir nie etttag tJor3U=

entf/ültcn , rooöon Sie urttjeilen , ba^ e§ 3^re (^in]i($t i<j

ertüeitert ^abe, unb fotgtid) bie metnige erweitern fönne,

[461] ^^enn bie l?ritici allentfialben fo bockten, a(§ Sie

in Ü3iabrib, Ujo tonre ip 35aretti§ Dissertation on the

Italiau poets. mo mären 2Barton§ Observations on the

Fairy Queen , too tüäre be§ Ungenannten Essay on the i5

Writings and Genius of Pope ?

(SlauBen Sie mir, liebfter 2., hk frttif(^en 53eo'6ac^=

tungen [inb nur über menige Origtna(=.Röpfe fo erfdiöpft,

baß if)ren 9iad)fomm.en nicfit noct) genug 3U ftubiren übrig

bleiben follte. 20

Omnibus in terris. quae sunt a Gadibus vsque
Auroram et Gangem, pauci dignoscere possunt
Vere puicra et iis multum diuersa, remota
Errovis nebula. Juv.

Unter biefen ift , roa§ unö St. @ r e m n t Dom 25

©enie 3^re§ unb meine» (feröantes gefagt ^at, fo gut

toie 5lid)t§; unb e§ ift mir baran gelegen, ba| Sie mir

erlauben, ^^xe plö|tid)e l'lbbrec^ung öon einer "Drcaterie, bie

mic^ nur alebann nid^t intere^iren mürbe, menu id) über

©egenftänbe be§ ®efd)mad§ mie unfere Scf)ul = Sop^tften s'^

bädjte, für eine blo^e SBenbung ju galten, um fi(^ meiner

5Jeugierbe befto fid)erer ^u bemächtigen. Unb ha iä) —
laffen Sie mid) biefe§ al§ einen fteinen 33emegung#grunb

für Sie fetbft ^in3U= [462] fe^en — ber fpanifd^en Spracfie

nic{)t unfunbig bin, o^ne micQ iebod) rüt)men ju fijnnen, 35

ba§ meine Seetüre gerabe auf bie mi^tgern Sßerfe in ber=

felben gefallen fei): fo, §offe id), toirb eö ^i)mr\, nac^ S^rer
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freunbid^aftlic^en %xt 311 benfen, nid§t nur angenehmer,

fonbern auc^ tceniger niül^jam feijn, mir öor^ügUc^ üor

3f^ren anbern ^yreunben @enüge 3U f^un; — nic^tö üon

ber ä)crl6inbltd)!eit 3U ermäfinen, bte ©te mir auflegen

5 njürben, toenn ©ie mid) in eine alte 33e!annt|c§aft roieber

einführten, bie id), feit meinen Steifen, getoi^ nid)t öorfe^=

lic^, üernadilä^igt I)abe.

9lber marum fanben 3te es n5tl)ig, eine neue lleber=

fe|ung bes 5Don Cuirote ^u loünfc^en?

lu [463] i^ier miö ;lnamiijftcr ^u-icf.

gjiabrib.

Einige 2;age nadi '.?tbfertigung meine§ (entern, ba ic^

unter meinen ^rod^üren, bieid) anäSnglanb mitgebracht ^abe,

td) roeiä niä^t me^r toa§ fui^te, fiel mir ein einzelnes Play

15 in bie |)änbe , ba§ megen feine§ mir unbe!annten 5litel§,

mit bem ^}iamen ©!)af efpear barunter, meine 2lufmertfam=

!eit ganj befonberS auf fid^ 30g. ©teilen ©ie fidi meine

i^reube oor, ba i(^ aus ber 3Jorrebe .rierrn -ll^eobalbS,

be§ <g)erau§geber§, erfa'^, bafj bie 9tot)elIe öom Garbenio,
20 au§ bem 5Don Üuii'ote, barinn jum ©runbe läge.

6in aSettftreit smifc^en ©fjafefpear unb 6ex=

oanteS! @ln fo oortrefflidier ©toff! S)er .g)aupt=6'§arafter

ein unfinniger ^;)}^enf($! bie -Jieben=S^ara!ter ein l^umori=

ftifd^er Ütitter, unb ber naiofte unter allen StaEmeiftern

!

25 näd^ft i^nen ba§ rei^enbe 33auer=^Mbd)en, ein alter 3iegen=

^irte, ein ^^farrer, ein S3arbier! bie ©cene fo voiih unb

anjielienb! bie ©ituationen fo reic^ unb gläuäenb! bie

ganje x^ahd eine fo glüdlidie ©rfinbung !
— 2Bunbern ©ie

fid) nic^t, ba^ ic^ mir ein DJJeer öon [464] isergnügen

so öerf^^rac^ , unb mid^ fogleii^ in mein Süct)er=6abinet ein=

fd^lo^, um meinen ^^Jlorgen xec^t ungeftöl)rt ju genießen.

@g fann nid^t fet)len, backte id^, Sliafefpear mirb

toeiter gegangen feiju, al§ bie 9toDelte. @r mirb bie 5ieben=

G^arafter, bie l^ier eine blo^e ^nciben^ finb, ju fd§ön

35 erbad)t finben, al§ ba^ er fie nic^t, in f^orm einer jroenten

ober untergeorbneten .^anblung, mit feinem ©toffe üermeben
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jottte. 2Benn anbern ber Jpaupt^xon im (ifiarafter beä

(Sanc^o entmiicf)t ift, fo wirb S^afefpear x^n in

einem Slugenblid faifiren, i^n ganj burdjbenfen; uub es

müBte roof)! muy grande maravilla fei)n, ttienn ber Stall=

meifter ni($t unter feiner §anb , als ber reijenbfte ®offo- °

6l^ara!ter i^erDorfpringen jottte, ber auBer ber bergamcfi^
fc^en 5ami(ie je eriftiret !^at.

^d) id)laqt bie Diamatis l'ersoiiae nad) : — fein 9titter,

fein ©tattmeifter, feine ^rinjefim uon '^D'licomicon, fein

Sarbier, fein *;pfarrer ! S)a§ i[t fonberbar. 3olIte S ^ a f e= i'^'

jpear bie 5tooeKe tool^I aii§ einem anbern 53ucf)e, aU au§

bem S)on Cuirote?
^c§ gucEe noc^ einmal in bk 3}orrebe be» .g)erau§=

gcberg. — „(J§ trifft fic^ , l^eiBt e§ bafetbft, baB £on
Cuirote Kill [ba§ ift falfc^; bie erfte ©bition ift öon 13

1608; aber [485] befto bcffer] !§erau§gegeben toarb, unb

S^afefpear ftarb 1616." — ipem! 2tber S'^afefpear

tonnte i^n nur in Ueberfe^ungen getefen ^aBen, unb bie

englifd)e fam erft 1620 ^um ä^orfc^ein; bie fran^öfift^e

ift ^roeij 3üt)re älter, unb bie italienifcfie Pon 1622. 3ttte 20

nad) ©l^afefpearg Xobe. 2}}a§ foll man benfen?

'an ber ^tut^enticität bee ^rucfs burfte idj nidjt

äloeifeln; benn in bem üorangefe^ten 5i^ei)l§eit§=33riefe Ä.

@eorg§ IL t)ei^t e§ auäbrüdftid)

:

Wherea.^ our ti'usty and well-beloved Lewis 25

Theo bald, of our City of London, Gent, has by

his Petition humbly represented to Us, That He having.

at a considei-able Expence. Purchased the

Manuscript Copy of an Original Play of William
Shakespeare, called Double F als ho od or the so

D i s t r e s t L v e r s , and with great Labour and Pains

Revised and Adapted the same to the Stage. has humbly

besought üs, to grant hini Our Royal Privilege and

Licence for the sola Printing and Publishing thereof. for

the Term of fourteen Yeai's etc. 50

Trusty Will. Theobald. Gent. ft»irb bod} roa^r=

lid) ben .^önig ni($t betrogen f)aben?
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[466] (Sin tüenig betroffen, ba^ id) mir auf bie ®e=

feHfd)aft be§ Escudero öeröeHidje 9fe($nung getnad^t '^atte,

fange idi an bie erften Scenen ju lefen, — barauf ju

blättern — nnb enblid) ba§ ärger(i(^e S)tng gar an§ ber

5 .panb ,]u n)erfen. Sßiffen (Sie, maS ict) fanb? 'S)en natür=

tirfien Sll)co6alb!

53lan !ann fi(^ feinen bretftern, unanftänbtgern 2lutor=

.^niff benfen!

5J^it biefeni Cento traüeftirter ©tfiön^eiten, mit biefer

10 plagiarifdjen Dulliiess, ©fjaf ef pear§ Flamen ju fd)änben!

^ä) ^abz feine ©cbulb mit bem !^ib6alb! ßrUerbiente
bie oBerfte ©teile in ber 25 u n c i a b e.

©oKte man glaul^n, ba§ ein ^enfd) eine fo eiferne

Stirne §aBen !önne, nid;.t allein feinen .f?önig ju ^inter=

lö gefien, fonbern onc^ ein !(eine§ Ungeheuer, toop nur er

ber SSater fii)n fonnte, einem Superieur öom ebelften 5Rufe

an3ubi(fjten?

'^a iä) nerficf)ert bin, ha"^ 3t)nen biefeö ^JJteifterftüc!

ber Brittifdjen Öicen^ etlua«: gan^ ^^'^mbeö ift, fo toitt ic^

20 S'^nen bie ipauptjüge au§ ber 2)ebication, ber iöorrebe nnb

bem '^^rolog eine§ gemiffen Frowde mittljeiten, bie ©ie unb

iebermann täufd)en mürben, ber bo§ ©tüd felöft ntd)t auf=

merffam genug läfe. ^d) [467] t)of[e mirf(id), alten nnfcrn

greunbcn einen '2)ienft ,^u tt)un, ba^ id) Sie üor einem fo

2.5 oerbecften 35etruge marne.

'^k 3ueignung§fd)rift an ben 9Jltnifter S)obington
ift gteic^ lauter Unöerfd^ömt^eit,

„5Da§ i>ergnügen, "^ebt fie an, meld)e§ id) über ben

allgemeinen ^Seijfali, ber bie]c§ bermaifte (Sc§aufpiel frönt,

30 empfinbe, fann bnrcf) nidjt» öerftärft merben, al§ burc^ ba§

gegenmärtige ^meijte, ba ic^ mid) unterfte'^e, e§ unter bem

S(^u^e ^1)xt»i 9Jamen§ in bie SBelt ju fditden. ^d) i)abt

eine fo grofje i'iebe für bie äöerfe unb ha^ Slnbenfen

@^afefpear§, ba^, mie ba§ ©lücf mir fo günftig

35 getoefen ift, biefe 9?eliquie feiner O^eber öor ber 35ergeffen]§eit

5u fid}ern, fo auc^ mein ^ödifter ß^rgei.i barinn beftel^en

mu§te, bemfetben einen foId)en 5Befd)ü|er ju oerfi^affen

;
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luib id} l^üffe, ha^ bie ^ufunft, Wenn fie ©I)a!ef|)earn

ben größten Sobf^ruc^ äuerfennt
, iiä) erinnern toirb , ba§

^err S>obington tetn geringerer S^reunb feinet Tia&=

lajfe§ gen^efen, aU fid^ fein eigener (5out!^Qm|3ton für

feine leöenben i^erbienfte ertoiefen ^ot. — Urlauben s

©ie mir ben feurigen 2ßunfc§ , ba^ ©ie btefe tl^eure

9leliquie mit einem gärtlidfien 53litfe betrachten mögen,"

11. f. m.

[468] 2(u§ ber 33orrebe toiH irf) eine ober ^too Stellen

anführen, bie ftatt aller übrigen bienen fijnnen. lo

„^kn {)Qt e« für unglaubüc§ ge'^alten, ba| eine foIct)e

geltenl§eii ein gonäe« Saf^^unbcrt lang für bie Si'elt f)ättc

öerlo^^ren bleiben fönnen. 3cf) antworte, ob fie glei(i) erft ifet

auf ber Sü^ue erfcfieint, fo ift bod) eine ber gefi^riebenen

ßopien, bie id) befi^e, über fed)3ig ^üt)x alt, unb üon ber i5

^anh |)errn SowneS, be§ befannten alten @ouff(eur§; biefe

aber toar, mieman uiid) gtaubioürbig öerfid)crt §at, f(^onfrübi=

zeitig in bem 33efi^e be§ berül^mten Vetterten, ber bie 2Ib=

fid)tt)atte, fieber^öelt unoerjüglid) befannt ju mad^en. '^uxä)

toeldien 3ufaII er üon biefem 58or'^aben abgebrad)t tnorben, 20

getraue ic^ mir nid)t 3U fagen; unb eben fo toenig tuei«

ii^, burcl) U)a§ für ^änbe fie t»or il^m mag gegangen feiju.

Man ^at eine jTrabition, (iä) t)üb^ fie t»ou einent 5kbte=

man, ber mid) mit einer meiner Gopten öerfe'^en Tjat,) baß

unfer 3(utor biefes ©i^aufpiel als ein @ e f ($ e n f ü n 25

SBertl) einer natürlichen S^oditer, ju bereu Se^uf er e§

fdirieb, ol^ngefä'^r um bie B^it, ba er ba§ Sweater öerlie^,

gegeben ^ahi. -Jtod) befi^e idj ^rtiet) anbere 3lbf(^riften,

(bereu eine ic§ mic| freute um einen mäßigen $)3rei§ ju

ertialteu, bie nid)t üöttig fo alt finb, al§ jene : aber eine 30

ift boHen= [469] beter, unb l^at meniger ge'^ler unb 9Zac^=

lä^igfeiteu im ©inne, at§ bie anbere."

„Slubere l^aben, um ibrer 'iD^eijunng nad), bie 2^ßid)tig=

feit ber @utbedung au fc^mälern, behaupten tooEen, tütnn

gletd) ba§ ©tüd einige 2lel)nlidjfeit mit ©l}a!efpear§ 35

5Jtauier ^aben tonne, fo fomme bod^ bie Kolorite, hk

©prad)e, unb bie 3eid)nung ber G"f)arafterc bem Stile unb
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her ^^lanter unferS g-letdjev üiel uä'^er. ®te|, ben!e

iä), üerbient !etne ^tnttüort ; idj üfcerlaffe fieffetn 9tid)terti,

i£)r llrtf)eil barüber 3U fällen : totetDo'P iä) md)t läucjnen

fann, ba| meine ^axte\)liä)ttit für ®l)nfcfvcrtru

mi(f) it)ünfd)en Iä|t, 3(Ue§, tnaS in unferer
S^radie gut ober rei^enb ift, möcfite an§ feinet

lyeber gefloffen fet)n." —
©ie fdjütteln ü6er bie 3nipei-'ti"£ti3 hklt^ 5[l]Qnne§ ben

.^opf? Äletnigfeiten ! Set) tjabe no(^ ganj anbete S){nge au§

bem ^^ r 1 g für ©ie in S3ereitfd)aft.

„€)f) fönnte ber SSarbe ())ofnunt ber 3>et§mad)er) fönnte

ber 33aTbe [8 1) a f e
f p e a r] in unfere 5£age ^urüdfeieren,

fönnte er ber @!§re genießen, bie feinem (Sci)atten biefen

^}tbenb n)ieberfä'f)rt : toie toürbe er bie 5Bü]§nc biefer Reiten

fegnen, tneldie bie golbenen Sage feiner ©H^a fo fel)r

üöetgtänaen! — 2Bie toütbe er [470] fidj freuen, toenn

er bie SInforberung be§ 5ßerbienfte§, in feinem eignen lieber

auftebenben Otu'^me, fo veidjlid^ fcefriebigt fänbe! 20ie ftolj

toütbe er au§rufen: ^d) üer^eitie ber S.^ergeffen'tieit; bieg

letUe .^inb meine§ ®eifte§ foH bie fpäteften Reiten ü6er=

leben ! [yür bie 2}3elt bfrtoljven, Ijat e§ feine ®ebuttg=<Stunbe

tDoI)l abgekartet; tool^I ber^ögerte e§ fie bi§ auf biefe

öorbebeutungSöotle 2tera!" —
^dj War, ha \ä) mtc§ fo übet betrogen fanb, ^u boE

i t)on meinem SSetbruffe, al§ ha^ iä) St)nen ben 3ufßtt utd§t

Q,kiä) l^ätte flagen foKen; unb iä) geftet)e ^1)mn, ba^ td§

eilfertig war, mid) biefer S^fifc^en^eit jn bebienen, bi§ Sie

5leuigfeiten anbever 5trt t)on mir bertangen. 3d) bin ac.

30 31t)oma§ S)urf e u , ber befannte englifc^e ^^oet, ben

©ie fo oft im ©pectotor unb ©uarbian angefüf)rt

finben, ift ein @eniu§ gegen Sl^eobalb. Qx t}at bie

©efdjii^te bom S)on £ut^-ote in einer ©uite bon breij

Alomöbien auf bie SBü'^nc gebrad)t; e§ ift nid)t i)alb fo

35 biel Ciumor unb 2Bi| berbunftet, at§ bei) jenem. 9tber
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frei)tt($, ber 6!)ara!ter be§ 3an= [471] djo ift i^m gan^

öexitnglüdt. i?em SBunber! @r fjüt i^n 3U einem tüt^igen

^opf gemacht, ber feinen ,g>errn auf^ie'^t, unb mit bem

fpanif(i)en ©taÜmeifter nii^t§ gemein ^at, aU @prid)tt)Drter.

^ft e§ ni(f/t jonberbnr, ba^ niemonben and) nur eine 5po= s

[tiefte bie|e§ (if)arafter§ f)at gelingen trollen? 3)er 5(rragonier

Slcellaneiba, ber feinem 33orgänger einen ^tüeijten Xi)nl

unterf($o6 , fa'f) fogar im el^rlidjen © a n (I) o nur ben

fc^narfifc^en ^auer ; nidtitS öon ber originalen SBenbung

eine§ 5)lenfd)en, ben bie Dlatur gegen alle äußern Unfälle, lo

al§ ha finb San^en^ unb 5Rifcbenftö|e, Steinhagel, ©eprelle

unb bergleic^en , kt) aller 2Beid)'§eit feine§ ©mpfinbniffee

fo abge'^ärtet ^atte , ha% es i'^m eben fo unmöglich ttiar,

einen Einfalt, ber in feinen kop^ tarn, öon ber 3unge

jurürfäu'fiatten, al§ es feinem |)errn fdjWer fiel, biefe @in= lö

fäße ni(i)t mit 5]3rügetn 3U ermiebern; eine§ ^ijenfd^en, beffen

®eban{t'n= Sphäre bie Tcatur fo färglid) jufammengejogen

'fiatte, ba^ er bie ^errfcf;aft über eine ^n]d, SLroti aller

lauterer in Slnbalufien, für einen nidjt untoa^irfdieinlictien

(frfolg ber erBärmlidjften ^Ibenteuer anfa^, unb ber ^ugleid) 20

innert)alb biefer ffeinen <Bpf)äxt mit fo öieler UeBerlegung,

"Sd^arffinnigfeit unb Urf^eilSfraf t raifonnirte, ba§ bie ©pötter

auf ber 3^nfel [472] 33arataria nid§t me^r Untaten, ftier

unter itinen ber 5larr fet).

^d) fenne nur ßinen, ben ic^ (Sanc^o mit gug an ^3

bie Seite fe^en bürfte: — 5)leifter Sterne, ben Sßerfaffer

be§ ^Triftram S'^anbij, ber gerabe fo fdjreifit, mie

jener fpriifjt, ba§ ift, 5ine§, tüa§ in fein |5er,] unb feine

Sinne fömmt. SBenn bie ©ebanfen bei) aüen @(f)rift=

ftcKern ober (Sjefettfdiafteru fo to§ fäffen; toeldt) ein Si^a^ 30

für hk 2BeItfenner!

[®ie gortfe|ung biefe§ Sriefraec^felö üinftig.]

[473] jpiinf unb sUiansiöftcr ^ricf.

ßopen^agen.

^ä) berfpracf) S'^nen eine 5'ia($ri($t öon ber Keinem 33

©efeEfd^aft in .^openl^agen, bereu iä) 6ei) ©etegen'^eit
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ber großem ^j eituäl^nte. @^5 fueuet mid^, ba| ©ie ntid§

an biefe§ SSerj'pred^en erinnern. 5Jitt S"^nen !nnn i(f) micf)

nie 3U oft unterl^olten.

S)ie fleinere ©efellfdioft l^at e§ I)loö mit ber ^ritif,

5 üornc^mlid) beg %^^akx^, gu f^un, unb überlädt bie 5(uö=

orficitungen il^ren 93titbürgern. S)aB biefe ^riti! gutoeilen

Qlinipflidjer l^atte feijii tonnen, barf ic^ mid) nid^t nnter=

[teilen, in 3toetfel ?^u ,^iel^cn, nac^bem bie größere in ber

äJorrebe 3um Inerten ©tiicEe, tooöon id) ^^nm in meinem
10 (Sdt)rciben öom - — ba§ 2Befentlid)e mitget^eilt t)übz,

ben 5Betoei§ gefütirt IjqI, ha^ fie e§ Tjätte feijn muffen.
Unterbeffen — glimpflid) ober ungltnipflid) : bie ^lauptfrage

i[t i^t, ob fie ridjtig feij — ob fie e§ oft, ob fie e§ nur

äutneilen, ob fie e§ immer, ob fie e§ auf eine intereffante

15 3trt feij.

[474] S:a id} 3^t}nen bie @rünbe ber gvö^ern (Sefelt=

fdjoft angeführt l^abe: audiatur et altera pars!

„S)ie ^in^aljl ber ©ele'^rten im cigentiidjen ^erftanbe

ift iu atten Sänbern Oef^ältniBtoeife geringe, unb i^r ge=

20 getr)öt)nli(j§e§ Soog, ber 3Jlenge gan^ unbefonnt ,^u bleiben."

,/^loä) unbefannter muffen fie Q^remben fcijn, bie 3U=

fähiger SBeife in i^re ©egenben lommen, unb beren fieinfter

Z^t'd ©elefjrte üon ^^rofe^ion finb. Sollten biefe fidj rto^l

um Flamen befümmern, bie nur öon einigen wenigen mit

25 ®;§rerbietung genannt toerben?"

(äBarum nidjt, menn ber ©ele'^rte ein 2;ijd)0 33ra]^e,

ein 5ß a r t ^ 1 i n , ein @ r o m m ift ? S)oct) fürchte iä),

ha^ bie drfa^rung ber ©efellfdiaft bai a3ort fpridjt.)

„Ober follte man biefe gremben mo'^t ilirer @Ieid)=

30 güUigfeit wegen tabetn tonnen , loenn bie ©inljeimifdien

felbft gleicfcgüttig finb, unb feine @ntf(^ulbigung fjaben?"

„3itlein, eben biefe g^remben werben fic^ gan^ anber§

gegen bie fdjöncn fünfte unb SOßiffenfdjaften betragen, bie

fi(^ ii^nen al§ ber erfte ©egcnftonb i^xn IReugierbe bar-

35 bieten, ©ie Werben bie S)i(^ter ber ^iotion lefen , ifire

^) ©iel^e ben neunjel^nten Srief, 2, ©ammt.
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ütebtier ^ören, itjve öffentlichen ©cfiaufpiele fcefudjen, bie

32ßerfe, bie fie in htx Itunft auf3u= [475] toeifen Ijat, 6e=

tra(i)ten; iinb je nQd)bem fie fid^ ^ierinn fcefriebigt ober

unbefriebigt finben, t^r Uvt^eil über ha% ßjenie unb ben

©efdCimac! bcr Dbttou fäKen." 5

(@§ ift fiart, ba§ bie Station e§ auf ben SluSfprud^

ber ivremben aniüinmen lajfen foÖ, 06 fie reid) ober arm

feij. S)te ßnglänber njurben t)on ben S^ranjofen,
itnb biefen ^ufolge t)oit bem übrigen Europa üor ntd^t

gar langer Qdt für mittelmäßige i?öpfe in attem , toa§ 10

2Bi^ ober ®ef(^mad betraf, ge'^alten, obgleii^ Dtelleid^t fein

anberee 33ol! an äöerfen biefer 3Irt fo reidb ift, al§ eben

fie. -Ratten fie fid) bor !^unbert ober jUseiitjunbert ^a^^en

um bie Stimme if)rer 91act)barn fo fetjr betoorben, al§ fie

i^t t^un, fo iüären fie t)ermutl§li(^ bamal§ nid^t toeiter 15

getoefen, al§ fie i^t finb. 6ine ?latton mu^ mit bem

SSemu^tfclin i^rer S5ort^ei(e ben ©tol^ üerbinben, bie gute

53]et)nung ber S(u§ioärtigen nur ^um jtoeijten ^aupt=
S3ewegung§grunbe f^rer 53eftrebungen 3U meinen. 3d§

iDiU bamit nid)t fagen, ba^ un§ ha§ 5Borurtl)ei( ber f^remben 20

nidjt mirflid) nac^t^eiüg fet^n fönnc; iä) toünfdie nur, baß

man biefem @runbe fein red)te§ ©eioic^t geben möge: benn

td^ fürdjte fef)r, au§ bem 5?erlangen, Stnbern ju ge=

fallen, entfpringt balb ba§ Sßertangen, fic^ nad) 3tnbern

3U bitben.) 25

[476] „3[ßir glauben, e§ taffe fid) l)ierau§ gan^

natürlich erflären, toarum ein i3anb, loelc^c» bie fc^önen

SBiffenfc^aften gar nid^t, ober nur laulid^t be'^anbelt, ober

toorinn ber roat)re unb gute @efc§mad burc^ ^arteijen unter=

brüctt mirb, bet) '^luälänbern in ben 9iuf ber a3arbarei) so

falle, toenn e§ gleich in ber @d)ulgelef)r]amfeit große

9)tänner genug aufjulüeifen ^at."

.g)ierauf folgen gute 2jßünf(^e für bie Stufna'^me be§

@efcl)mad§ in 2)önnemar!, ©rünbe, bie -gjoffnung auf

bie Erfüllung biefer 2Bünfd^e itjt weniger al§ |emal§ eitel 35

3U finben, imb fd^ließlii^ ein paar SBorte ^um Set)uf ber

•^ritif, unb bon bem 33orl)aben ber 33erfaffer.

Litteraturdenkmalo des 18. u. 13. Jahrb. 30. 18
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„5li(f)t§, lagen fie, foKte im§ angenefimer feijti, aU
rtenn unfere (Scriftenten iin§ buT(^ ben 5öertf) if)xn (Sdiriften

bie SSerbinbltd^fett auffegen tooHten, iljnen ßobreben ju tjalten.

Unfer aBeii^raud^ foEte itjnen c^etDi^ ange^ünbet toerben."

5 „®eh)iffe ßeute finb ber 9Jiei)nung, ba^ bie J?rttt!

üBer!)aupt me'^r ©d)abcn a(§ Teuren ftifte. 2ßir glauben,

niemanb fönne biefer 9Jleijnung fei)n, ber in ber ©efd^id^te

ber SCßiffenfdjaften unb .flünfie fein öölliger grembling ift
;

unb iüir toürben errötl^en, un§ in hk SSeanttüortung eine§

10 @intrurf§ ein^ntafjen, ber |d)on jo oft teiberlegt toarb."

[477] „(S§ ge^t gangen Stationen, n)ie eingetnen

93tenfd§en. 2öir öerfleinern unfere 9JiängeI, unb öergrö^ern

unfer @ute§."

„(Srft bann, ftienn tnir auf anbere fto§en, ertoacfien

15 tüxx au§ bem @d)iummer, in ben mir un§ felbft eingetoiegt

fjatten; erft bann erfennen toir unfere 5)tängel, unb unfere

®ebred}en."

„(Sine 51ation, bie fi(^ beflänbig in \iä) felbft einijüllt,

unb fi(^ nie gegen g^rembe mi|t, erträumt fic$ leidet ^oII=

20 Jommentjeiten, toorauf fie feinen Stnfprudf) ju niad^en ^at.

S)erjenige ift feiner if)rer unnü^eften SBürger, ber bie 5öer=

gleid)ung mact)t, unb, oljne fid) öon bem allgemeinen Sßirbef

l§inrei^en p laffen, feinem S5olfe fü^inlii^ auruft: „2ötr

finb nodb nid)t, tt)a§ toir feiju foUten."
25 @ine fd^öne ©teile in biefer SJorrebe über ben SBnif)

ber öffentlichen 6timme fann idj nid)t überge'fien.

„2öa§ I)ei§t bag rid^tenbe publicum? S3erfte^t man
barunter biejenigen ßeute, hk öon e'^rfüc^tigen SUitoren

bebungen tocrben, i^ren dtütjm ju ^ofaunen, unb ein ©tütf

30 burd^ ßabalen ju ^eben? 6inb e§ bie großen unb ange=

fe'fienen 5Jtänner, bereu leerer (Sefc^mad unb ^erftanb auf

gut ©lud über bie 3Berfe ber i?unft ein Urt^eil fällt, unb

toenn fie fid^ [478] ©inmal erflärt l^oben, if)re äßeiber,

Äinber, SSertoanbte unb S3ebiente aufbieten, ben 2lu§f|)rudt)

35 geltenb p machen'? ©inb e§ bie fdiaalen ^Pflaftertreter, bie

mit il)ren äßad^Sföpfen am SJiorgen umlierge'^en , unb fic§

öon bem erften, ber ilinen aufftö^t, einen ©ebanfen ein=
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prägen laffen , meidien fie bett ganzen üortgeu 2ag für

i§ren eigenen auegeben fönnen ? ©inb e§ bie jungen (Secfen,

bte bie gejunbe 9}ernnntt im ^parterre übertäuben? —
SBenn biefe ba§ rid^tenbe ^^sublicum QU§mad)en, fo bitten

ton um ä>ergebung, ba^ mir ber GmKerie ben i^or^ug bor 5

einem jolcfien ^^ublico einräumen: bcnn ift e§ ma^r, mie

un§ ßinige '^aben überreben moHen, ba§ man in ben fd)önen

äÖiffenfd^aften ob;ne Hebung unb ^Jtacif)ben!en einen reinen,

gefunben, natürlid^en unb untjerberbten ©efrfjmail fjoben

fönne , fo muf] objne ^'i'sifel ber ©efdjmaii ber ©aEerie 10

am föenigften lierbüd)iig ]e\ya."

„22ßir unfererjeits uevftel^en unter bem ric^tenben ^publico,

bie [id) mit ben beften 2Serfen alter ober hoäj ber berü^m=

teften Stationen befannt gemadjt Ijaben, äBir nennen fie

Siebl^aber
, fo lange fie fidj an bcm @efü'f)Ie be§ ©d)önen 15

begnügen, unb Kenner, menn fie mit it)rer ßectüre ba§

Stubium be§ toaljren ©diönen öevbinben."

[479] „Qin nereinteS Urtfjed au§ bem 5^1ittel biefer

Siebl)aber unb Kenner öerbient ha^ Urf^eit be§ ^ublici

genannt ^u meiben ; unb nieTje bem S)id)ter , ber e§ toiber 20

ftdE) ^atl"

„@r lann e§ burd^ Oiänfe auf eine SBeite fraft(o§

nmdjen, aber nur, um nad)^er befto fiärtcr geftraft 5U

toerben." —
©ie fe^en menigften§ , bo^ Sie öon biefen SSerfaffern 25

Piain- dealing 3U ermarten f)aben; unb id) benfe, ba§ bie§

©ie nid^t abgeneigt mad^en toerbe, fie ttteiter p '^ören, ba

fie fid) äugteic^ al§ ^JMnner üon (Jin)id)t unb 2BeÜ!enntm§

au§brüden.

Sie erfte ßritif betrifft bie ©(^riften ber großem 30

©efeUfdjaft, morüber Sie meine @eban!en fc^on toiffen.

©ie ift freijmüttjig, ober nic^t fd)eelfüd)tig gefd;rieben. G§
mirb gemünfc^t, ba^ bie ©efeUfd^aft nid^t§ al§ gute ©tüde

in i^re ©ammlungen aufnähme : fie antmortet, ba§ feij eben

\f)i ^auptjtoed, menn fie nur fönnte ! ^ä) für meine 5perfon 35

glaube, halß fein§ ber bi^ber eingerüdten <BtM^ fd^lec^t

getoefen ; unb toenn ©ie mit mir einig finb, ba^ ba§, ma§
18*
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iä) Stjnen al§ gut angepriefen lf)abe, imrflid) gut fei): fo

t)erbtent bie ©efeltfi^aft immer mel)r ßoB, al§ ^abel. Man
ift ferner un^ufrieben , ba^ man Ue6erfe|ungen eitigerüift

l§at; ha^ Bin id) oud): )3oetif(^e [480] Heberje^ungen Serben

5 baöon ausgenommen; gan^ red)t ! Sßon bcr ©d)iermanni=
|(j^en Ueberfe^ung ber ^JUrope Ijabe idj ^Ijuen fdjon

meine 5Jtet)nung gefagt. ®te fritifdie (Sefeltfd^aft ernie=

brigt fie unter bie Beljben beutydien Ueberfe^ungen ; unb

ba§ ift 3U öiel gefagt.

10 Sie SSegriffe finb toirlüd) nur en gros au§gebrüdt:

aber ber Ueberfeijer ift fein ©tüm^jer; feine Slrbeit lä^t

fid) luenigftenS lefen : ba§ fann man ntd^t öon allen Ueber=

fe^ungen fagen, bie unter itjren Originalen bleiben. S)ie

§auVt=-@intDürfe l^aften auf gebet)uten, unrid^tigen unb

15 niebrigen ^lusbrüden, bie einen fo öiel ärgern llebelftanb

madien, je meljr fie gegen ben 3lbel ber Urfpradjc abfted^en.

@§ ift Waiiv, S3ottaire ift ein ^erfificateur , ben id)

nid)t gerne tranSIatiren möchte.

©in junges i^^rauen^immer l^at e§ nad) ^errn ©d)icre=

20 mann getcagt. ^d) lüünfoite, bie 3}erfaffer l^ötten üon

biefer 5jSrobe mel)r al§ ben erften ?luftritt cingerüdt
; fie ift

ftarf, gebrungen, ebel, Eüi)n im @ti(e unb eben fo geift=

reid) , al§ ba§ Original jclbft : bod) id) :^abe fie i^'^nen

fc^on öorljer gerülimt.

25 Ueberfe^ungen auSlänbifc^er !ritifd;er @d)rifteu 'oon

entf(^iebeucm 2Bertl)e , bie in S) ö n n e m a r ! uod) nid)t

belannt genug Joaren, gel)örten mit in ben ^jßlan ber -Ikx-

fäffer. ©§ ift [481] mir lieb, ba§ biefe fo gut getoäl)lt

finb; fonft Ijätte id) fie au» obigen Urfat^en öerbeten.

30 S)ie Sßertl)eibigung be§ ®rDtef! = l?omifd)en
öon §errn ^öfer ift Sf)nen belannt. ©ine ©c^rift \vit

biefe fe|t einen Allagen öoraug , ber im ©taube ift , p
öerbauen. 2Benn unfere Sefer, mie id) ind)t l^offe, biSljer

feinen ©efd^mad baran Ijaben finben fönnen, fo liegt bie

35 ©d)ulb gewi^ nid)t an beni Ueberfe^er. S>er 3;on t[t über

bie ma^en glüdlid) getroffen.

@in 3:^eater = 5prolog ber Jungfer 23ie^l '^at ben
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bx'itten ^^luffa^ öerati(a|t. SDa ^^nen ba§ {'(eine ®ramc
jel&[t jc^toerüc^ 3U @e[tc§te fonimen toivb, fo f(f)tDeige id^

Don ber Sritif.

S;er 3>erfu(^ über hu ®ijnoni)men, ber barauf

folgt, ift ein fefjr (efenSJuärbigeä <BtM ; unb ha§ S^iefuttot

bauen, ba§ e§ in ber bänifd}en <Bpxaö:,t \o toenig a(§ in

anbern bergteid^en geBe: lüelc^em ©runbfafee gemäf? [id) ber

ä>erfafier 6emü&t, bie SEörter, bte man 6i§§er ^iemlid) für

fijüontjniifd) genauen fiat, nad) atp^aktifc^er Crbnung au§

einanber ,^u fe^en, unb einem jebeu feine öeftimmte 33£= lo

beutung toiebcr Tjer^ufteilen. SSenn er biefe Sebeutungen

nid)t Beftänbig mit gteidjer ©enauigteit (unb e§ getjört in

ber 2;f)Qt feine gemeine baju) feftgefeijt l^at; fo ift bodj ber

Einfall öortreff (id) , unb öerbient bie ''^tufmerffamfeit unb

dlüd)= [482] eiferung aller g^reunbe ber alten ^Zorbifc^en 15

i&prad)e, bie an innerer ©tärfe unb ©d)on^eit mit jeber

üubern njetteifexn barf.

2)ie fotgenbe üritif über ben (Si)lbenfte(^er, ein ßuft=

fpiel ber Jungfer i:SieIjt, gel^ört getotfierm.alen mit ^ie§er,

ba bie Slbfii^t ber ^erfafferin loar, bie @prad)ücr6effexungen, 20

uid)t unbeuttic^ aud^ bie -Jtebenbemüqungen ber fritifd)en ®e=

fellfdjaft, (ädjertii^ 3U mad)cn. ^jJian fielet iDot)I, ha% i{)re

23egriffe no(^ ju rol) finb, aU ha^ man über 5pebantereijen in

biefem i^ad) eine gute Satijre t)on i()r ju ettoarten Ijätte. 2)er

33erfaffer ber ^viitif beantwortet i'^re Spöttereien fe^r fd)arf= 25

finnig, äöenn ic^ 3'§neu baüon etluay auS^eic^ne, fo baben Sie

öon ber y3eurtr}eilung unb ifjrem '^tnlaffe ^ugleic^ einen Segriff.

„Heber jrtei) £tnge (©. 135) tuoHen tßix nid;t nur

mit ber 'l^exfafferinn, fonbern mit alten ^Vernünftigen gar

(eic^t einig n}erben." so

„@o lange unfeie Saibenten, otjuc üom ö^euer be§

(Senieg getrieben 3U ftierben, itjre ©pradie mit 3ufammen=

geballten 35eijtt)örtern betaften, baö ©ro^e unb Sublime

in einer aufgef(^tuoIlenen 8d)reibart fud)en , unb fidj fd)on

aufrieben geben , toenn fie nur ba§ ©enjanb grofier ©eifter 35

über fid) Werfen; fo lange fiinnen toir nidjt aufljören, i^rer

3U ladjen. [483] So balb aber ^Dliltone unb ^lop=
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ftorfe unter un§ auffte'^en, fo tüerbeu ^öpfe biefer -^(rt

\iä) nic^t erft unfere (jrtaubm^ au§öitten, ob fte bie Sejfeln

abtrerfen, unb it]re eigene Sprache reben bürfen ; unb ber=

jenige lüirb fi($eiiic^ itjre ©pvai^e fdjon lernen, ber Suft

5 '§at, |te p üerftefien."

„S^erner, fo lange unfere Scribenten glauben, ba§ unfere

^Zutterfpradje i'finen ütel ^öerbinblic^feit [djulbtg fei), inenn

fte nur SiBörter gebatfen traben, beöor fte ficf) um ba§ (Senie

ber ©prad^e befümmern, unb eiufeljen lernen, in wie fern
i<^ ein neue§ 2Bort nbtfiig ober unnött){g fei) : fo lange ^aben

tüir (Srlaubni^, fie ,]u tabeln. So balb toir tjingegen an=

fangen, bie SEiffenfcfiaften mit pT)i(ofopf)ifd)en köpfen ju

bearbeiten, befonberä bie fdiönern; fo toerben loir auc^

roa^rne^men, \x>k nötl)ig un§ neue SBörter 3U neuen 33e=

1'^
griffen finb."

„®ie§ einzige fügen Wii nod) l^in^u. .*pätte hie U)er=

fafferinn nur biejenigen SBörter getabelt, bie tion un§ finb

gebrau(^t toorben, fo Ratten n)ir gauj ftifte gefc^miegen,

unb e§ auf bie ^^ifunft anfommeu laffeu, ob etma einmal
20 ein Scribent aurftel^en mürbe, ber e§ un§ ®ant toü^te, bo§

mir i!^m menigftenä ^um %i)äi bie Mnijt f)aben erfparen

motten, fid) auf neue 2Borte 3U befinnen."

[484] „S)a aber bie gerügten äöorte faft atte üou

anbern fd)on ba§ 33ürgerred)t erhalten ^aben, insbefonbere

-' Uon (^mti) i^tüerftorbenen ©ete'^rten, bie nebft i^ren übrigen

S}erbienften aud) ber 93erbefferuug unfrer @prad)e fel)r

beplflic^ geloefen; ba mir jugteic^ münfd)en, unfre ^Jiation

mb(^te ficf) gemö£)nen, bei) il)ren '^cribenten mel)r auf ben

Äern, al§ auf bie Schale ^u fe^en; fo motten mir einmal
3" atte bie Söörter burd)get)en, bie in ber il'omöbie mit größerer

(5d)rift gebrudt finb, unb unterfudien, in mie meit fie

gelobt ober getabelt ju merben üerbienen."

Unb f)ierauf mirb gezeigt, baf] unter 4n biefer SBörter

faum ein§ fei), ha^ nidjt feineu guten ©runb in ber bäni=
^^ fc^en @prad)e l)abe.

60 ift eine eigne ©ac^e mit @prad)üevbefferungen, hit

offenbare Steuerungen miber hm attgemeinen @ebraud) finb.



20] 275

(Srünbe richten nichts gegen ben großen Raufen au§ : er

tft mit feiner 2(rmut'^ aufrieben, meü er feine ^Bebürfniffe

:^at, unb e§ fc^eint ifim läc^erücf), ba§ e§ jemanben an

3eic^en feilten fottte, ba§ au§3nbrücEen, toaS er benft. ßrft

mit ber Sänge ber ^^it- Wenn ba^ Slnfe^en ber @egen= 5

^axU\] burrf) ffüglic^ mtenagirte unb 6e^ut)ame S3orberei=

tungen angeffiac^fen ift, mülfen Slbfidjten biefer 5lrt au§=

gefü!§rt ttierben.

[485] ison ber l^omubie felbft tDei§ id) i^^nen toenig

5U fagen. 65 ift, toie in alten Schriften ber SSerfaffertnn, 10

(Seift, 3}}i|, bou sens, Stniage unb 5£;ia(og ba : bie fritifc^e

©efeEfc^aft jte^t biefe Äomöbie fogar bem jürtlii^en

6 bemann öor. ^ä) roeiä nur, bafe fie auf bem 3^|eater

nidjt reü§irt ^at ; fein 2i^unber ! fie intere^irt ba§ 5|}u=

filicum nid^t. 15

^ä) foHte S^nen nocf) etroaö üon einer i?ritif über

bk bänifd^e Uekrfe^ung ber erften i^Iiaä fd^reiben: aEein,

biefe UeBerfe^ung ift fo 'tjer^lid^ fd^Iedjt, ba^ ic^ e§ meiner

eignen Sequemli(^feit fotnot, ali stirer ©ebulb tüegen für

6e|fer fjaÜe, üon 6ei)ben 3U fi^loeigen, unb §ier mit bem

erften Stücfe ber ©efetlfi^aft ^u f(i)Iie^en. SeBen ©ie too'^t.

[4S8] .^ciij5 uiib 3lUvtu5iijfter ^ricf.

oortfe^ung unb Söefd^Iu^.

@ine lle!6erfe^ung ber St^aufpietfunft be§ Jüngern
9ficco6oni madjt ben '^(nfang be§ ^toeijten (Stüc£§. S)ie 25

S^evfnffer bebienen fid^ einer artigen 2öenbung, um )X)üi)x-

]d)nnlid) ]U machen, ha^ unfere Sc£)aufpieler no(^ etma§

üu§ biefer 2d}rift lernen fönnen. „!i3ieilei(^t, fagen fie,

trifft eä fid§ öon otjugefä'^r, baß irgenb einer unter i^nen,

ettoa au^ ^^ieugierbe, um p feljen, lüie bie UeBeife^ung so

gelungen feij, fie liefet, unb bei) ber @e(egen§eit ein |atb

öertofdjner Segriff toieber ertoadjt, eine neue ^egierbe ent;

fte§t, no($maI» ju oerfuc^en, Wie man fid), nad} @rünben

ber (Jrfatjrung, biefer ^Regeln mit ^Jiu^en bebienen fönne."

„6» gefit un§ fo in ber Üieligion unb 5Ü^oral, toenn 35

•20
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tüii* unöerniut^et über ein guteS Suc§ gerütfien, ba§ ttiir

fd^on öor bieten Sa'^^'cn gelefen ober üergeffen Ratten

:

warum benn ntd)t eben fo n)oI}l in ben fünften unb ^JBifien»

fd^aften?" —
5 SBie iä) auf hie\t ©telte fam , nullte id) (acijen.

2Kaf)r!^aftig, bad)te id), c§ "fiätte biefer Goni^Iimente nid)!

ge6raud)t, um unfern [487] 3(cteur§ unb Sktrijen 3U jagen,

ba^ fie noc^ etioag 3u lernen l^aben. 2Benn [ie jemals

erträglich toerben tooHen, muffen fie, fürdjte i<ii, iwd) biel

10 toeiter al§ jum 9i i c c o 6 o n i jurüdge^en.

II. ^ritif ü6er hk ßalifte, ein 2;rauerfpiel be§

<^errn (Solarbeau, üfcerfe^t üon ber Jungfer 23ie!)t.

Die ©ditoierigfeiten, bo§ gro^e i^beal ber Sragöbie

äu erreidjen, tuerben auö 6rfa!)rungeu ber (Kriechen, Oiömer,

15 Italiener, Sngtänber, fytan^ofen unb '3)eutfc^en au§ etnan=

ber gefegt.

„@rted§enlanb, ba§ feinem fanften ^immeleftridje

bie Ie6§afteften ©mpfinbungen be§ Schönen unb 9iüf)renben

äu banfen ^atte, fonnte bod^ foum älüet) ober brei) £it$ter

20 ^eröorbringen, bie biefe§ Sbeal erreii^t Ratten."

„S)aS an (Senien fonft fo fruditbare 3t om toar, atter

Slufmunterungen unb angeftrengten 3]erfud}e ungcad)tct, an

tragifd^en ®enie§ gän,]lid) unfrudtitBar."

„Sßa; ben Italienern finbet man, au^er einigen glüd=

25tic^en 5ftac^af)mungen be§ griec^ifc^en X^ea=
ter§, menig 6r!^eBIid^e§ bon biefer '^(rt, toenn man nid)t

ettoa hk SBerfe be§ 2(bt§ 5}tetaftafto ^ielfier redfjnen

mill, ber jebod^ einen großen %i}nl feine§ 9{u^m§ ber

[488] ßorrection be§ Stuebrudä unb einer auf ^tebenjüge

30 eingefd^ränften Blül^enben (J-inbilbungSfraft ju banfen fiat."

„S)ie ©nglänber bleiben too^l bie einzigen, bie fid^

rüljmen fönnen, nac^ ben ©riedjen einen eignen 2ßeg 3um
magren S^ragifd^en au§gefunben ^u l^aben; unb and) fie

erfennen bem ungeai^tet unter ben großen (Seiftern, bie

35 auf biefem ^sfabe ein^ergetreten finb, nur einen einzigen

für genuin; unb aud^ biefer einzige tft ©l^afefbear, ber

ftc^ ju oft unb ju fe^r bon einem toilben triebe l^inrei^en
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Ite§, K. 5(IIen übrigen fe^It immer noc^ ein getüi^eS

@ttt5a§, ba§ fie ftnfentoeife unter S^afefpearn ernie=

brigt. Um nur einiger 5Jleuern unter itjuen ju erluäl^nen,

fo ift eg t'efannt, hafj S^^cinfon burrf) feine bilberreidje

unb c^^argiite 2lffecten=93Jalerei) nid)t fetten ben toa^ren 2on
fürä iperj ßeife^lt, unb itju nodi mefir toiirbe Derfe^tt ^a6en,

toenn er nicf)t in ber 2(ntage feiner 'Situationen befto

gliirflicger getoefen roöre. ^oung ift präcfittg unb erraten;

aber fein ^]3leifterftücf bleibt hoä) immer gerabe basjenige

Srauerfpiet , ba§ er nadi S!)afcfpear§ großem 9)lobeI

aufgearbeitet l^at. 3tbbifon fann einem 3iif^"nnen=

fluffe |)otitifc§er Umftänbe ben guten Erfolg feines Ü'ato

öerbanfen; er felbft geftanb feinem ^^rennbe ©tu ift, ha^

e§ itjxn 5ingftfdjtnei^ au^preffe, [489] wenn er hit un=

nitjigen dritten immer am unred)ten Crte, niemals aber

ba, 100 er bie Üiatur getroffen ^u fjaben roünfc^te, flatfc^en

"flijrte. Ö'ongreüe ift ein befferer fomi|d,'er, ai§ tragifdjer

Sid)ter. ©inige anbere, 5. Q. See unb S)rijben, ^aben

mefjr ^ßombaft, a(§ 5|}atbo§. Ser einzige £)tmai) nimmt

fic^ unter i^nen au§; bod§ f)atte er bei) allen feinen

Söerfen 3{)afefpearn ^u fe'fir öor Singen, beffen ^Jianier

er oft fflaöifd) nodjai^mte. ä^on Stotoe reben tutr im

golgenben."

2(lle biefe 9Inmerfnngen finb üiel ^n aögemein , unb

id) tooüte nid)t gerne, ha^ unfre bänifdjen 2f)eater=Scrt=

beuten fid) i^rentteegen ber ^Fcütjc übertjöben, biefe brittifi^en

S)id;ter nä^er fennen ju lernen. S)a| S)ri)ben met)r

^ombaft al§ ';pat§o§ '^obe, fd^eint mir eine genauere Unter-

fudjung 3U öerbienen. Üb i^n gteid) bie Snglänber felbft

nur öon ber ©eite ber S^erfification angnpreifen pflegen;

fo ^Qt er bod) in ber Zfjat tneit größere Serbienfte, unb

ic^ tDÜnfcf)e bon ganzem -^er^en, unferer ^lotion red)t batb

3U einem Srijben, nur ^u einem Srijben, (Slüd

münfd^en ,]ü fijnnen. JOee ^at üiel Fustian, e§ ift nid)t

3u (äugnen : aber, lieben i^anbeleute, t)erad)tet !3ee nic^t;

if)r fönnt in ben 3ärtti($en ©cenen ber 2itbt unenblid^ biet

Don i^m lernen. Cttoaij fing an [4B0] mit fiadi^
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a^^mungen; aEein, er l^örte mit SSeifen auf, bie aEerbtng§

original genannt ju toerben oerbiencn ; hk fanftern ttieib=

lid^en Seiben|(i)aften , bie ©(^afef^ear faft gar nii^t £e=

arbeitet t)atte, maren fein md], unb toenige [inb i^m borinn

5 gleich gefommen.

3Son ben gi'anjof en loirb gejagt, — raa§ Sie leidet

erratf)en fönnen.

„ßorneilte fuc^te gemeinigüd) ein falfct)e§ ©r'^abne;

feine 9Berfe finb fe^r ungleicf) , oft mü^ig , unb öoHer

10 3)edaniation : Otaciue fielet toeit unter i^m; ^toar ^aben

feine O'^arafter auf ber einen ©eite me'^r Statur, aber auf

ber anbern befto toeniger ^beal, u. f. U). 33oltaire I}at

üon ben (Snglänbern gelernt, k. h."

®a§ Urtl^eil ber SSerfaffer üon ben beutfd^en tragifc^en

15 ^ic^tern toirb .^^nen intereffanter feyn. i^c^ glaube, boji

bk 93erfaffer über|aupt nidjt unridjtig benfen ; nur ttjünfc^te

idi), ba^ fie fidt) f)in unb toieber etroa§ beutüdjer erftärt

ptten.

„Se^ingS 53U§ ©aral) ift eine üortrefflidie 5tad^=

>o a:^mung ber englifc^en 5)lanier ; allein, e§ bleibt bod) immer

']Zad)aI)mung."

(®a§ ift toat)r; bie niect)anifd)e @inrid)tung biefe§

IrauerfpielS ift brittifd;; nic^t Weniger [491] ma'^r ift e§,

ha^ ^err ße^ing ber ^euntui§ be§ brittifc^en 2:i^eater§

25 einen großen Stjeil feiner ^^(uebilbung ^u banfen f)at: aber,

n)ie ein berüf)mter .^unftriditer fagt, ©enie« fönnen nur

üon @enie§ entjünbet toerben; unb ber "S^id^ter, ber eine

5!ii| (Sarafj f(^reiben fonnte, mu^te eigne Talente "Ejaben.)

„Sein ^{jilotaS f)at meljr Crigtnal=6^arafter, aber

30 3U loenig ^ntereffe, unb ift l§in unb luieber ^iemlid^ in

(Sf)af efpearS ©eifte gebadjt."

(.^c^ l^abe ©ie fc^on längft um ^f)xt ''Dieynung bom

5p:^itota§ gebeten, ßaffen Sie mii^ meine SSitte nidjt

umfonft toieber|oteu.)

35 „(ironegf§ beftem 2;raueripiete fe^tt ber le^te 5(ct."

{%n^ einem einzelnen Xrauerfpiele, bem noc^ ba^u ein

%d fe^U, läBt fic^ frei)tid) nic^t Oiet fdjtieBen.)
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„^n 2Jßei|en§ S^rauerfptelen finb ötete gro^e @igen=

fi^aften bei' ßnglänber unb 5ran3o[en öereinigt : '^in

unb toieber nocf) 3U biet S)cciamation, bie (Situationen niäjt

immer bon gleiifier ®üte."

S)te Q}erfaffer Ratten bamat^ ben '}ttreu§ no($ nicf)t 5

gelegen; liermut()(td) würben fie ge= [492] urt^eitt i]abm,

bo^ er aud^ gro^e (J-igenjc^aiten ber @r teilen unb Otümer
mit jenen ju bereinigen getou^t. Sßirfüc^ [c^eint mir biefe§

©tüd ein§ ber mcrf»ürbigften , hk ba§ beutji^e 2^^eater

QufbJeifen fanu. lu

58om fei. ©c^tegel toirb gefügt, „er t)abt bie 5Deut=

fdien ,5uer[t gelef)rt, )xik man in Otacineni @e[c£)maif

üerfificiren muffe." @ar nid)t§ mefjr in 9{acinen§
®efcf)macf? —

„Unter unfern !^Qnb§teuten" — 10

ßeiber! ein öbe§ unbebautes ^elb, wo fein ©aamen=
forn auffproft. '^(ber @ebutb ! man mu^ nic^t ju biel ouf

einmal ermärten.

2luf biefe allgemeinen 53etrac^tungen folgt eine um=

ftünb(icf)ere ^JJergleic^ung ber Galifte bon 6olarbeau2o
mit ber Fair Penitent bon StolDe. ^(^ glaube mic^

Riebet) ein tuenig auffjattcn ^u muffen, ba bie ^-i?erg(ei(i)ung,

fo üti iä) tt)ei§, neu ift.

„<^err ßotarbeau (B. 81) ^at ben gegrüubeten

^Jiut)m, ba^ er nac^ i^oltaire ber correctefte unb ebetfte 25

S}erfificateur fei); ber Snglnnber Üiome, bon beffen Fair

Penitent bie frau^öfifctje (ialifte eine ^Jiarf)al§mung ift,

^at fein geringere^ S^^ob ber 3?erfification unb be§ [493]

2(uöbrucf§: e§ toirb alfo eine nidit unangenehme '4>cirallele

feljn, bie beijben S)id)ter in ben übrigen toefentücfiern X^eiteu an

ber Iragöbie gegen einanber 3U tjotten."

„®ie S^abel ift in betjben 3^rauerfpieten bie nämliche:

nur ba^ ber i^ran^oe einige 5leben=Umftänbe beränbert, unb

bie feinige burc^ einen onf^^Ö ^on ^otitif für fein Xtjeater

fet)ertid)er ^u macfien gefuc^t f)at." s;

„5}ürau§ ift au bemerfen, ba& bie ßnglänber bie

3(bt^eitung ber 3cenen in einem anbern 9}erf{anbe neTjmen,
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qI§ bie i^^xanäofen. ^ene beuten bamit eine S^eränberung

ber S3ü|ne, bieje aber nur eine iöeränberung ber 5i?er|onen

an, tüoju bie ©nglänber fein 6e|onbere§ ffunfitcort ^aben.

äBir fönnen nidjt um^in, 1)kU\) p toünfcfien, hü% mx
r. nnci) bein 33e^fpiel aller übrigen Aktionen bie 2Iu§brücfe

21 et unb ©cene [tatt Optog (Slujjug) unb Cptrit
(^luftritt) bet)befjalten tooKten; biefe unbequemen äOorte

[inb o^ne fiott) öon ben 'Seutfcljen eingeführt Sorben, unb

brüden bie ®ad^e fd^Iec^t ober Uielme"^r gar nicfjt au§

:

10 benn in ben tDenißften trogifc^en ©tücfen [inbet ber 51 u f=

3ug be§ 3}orl^angc§ [tatt, unb ein 5tuf tritt ift fe'fjr oft

ein bloßer 2t

b

tritt."

[494] ^lit bem toeitläuftigen 2lu§3uge ber fd)ünen
ißu^fertigen unb beui nod) tt^eitläuftigern ber Qaiiiit

15 t)er]d)one irf) Sie, ba iä) üoraugfet^e , ba^ ©ie belebe im

Original getefen ^aben. 3)er ^unftrid^ter !)at bie -§üupt=

t^eile, le^rreic^ genug, unter einen einzigen (Seficf)t5].ninft

gebradjt, unb bie h)ict)tigften Stellungen angebeutet.

„Ueber'^aupt (fä^rt er ffierauf fortj bon ber 2(nlage

20 biefex bel)ben Slrauerfpiele ju urtfjeiten
, fällt e§ gleid) in

bie klugen , ba^ ber (Sngliinber feinen ©egenftanb üiel

ftmpter bet)anbelt, unb tneit me'^r ,3utrauen 3U ber 9ilatur

feiner g^abcl geäußert l^abe, aU ber ^^ran^og, ber fie nidjt

intereffant genug gefunben jn Ijaben fdjeint, n)enn er fie

>o niä)t Volitifd) unb t)eroif(f; uod) bem DJiobel ber ^Tterope,

in beren @eifte aEe 3i'fä|e inmginirt finb, umarbeitete."

„"S^ieB ge^t fo \ütit, ba^ bie jtoel^te Scene im öierten

3(ct eine offenbare ßopie einer Sceiie in ber 5[)lerope ge=

Ujorben ift. SBir moüen nid)t entfc^eiben, ob l^ier ber Drt

:;() toar, friegerifdie 3üge ein(5nmifd)en : ha§ ©ro^e unb ba§

Meine müd)t einen oÜ^u fiarfen doutraft, baB ßefer öon

jarter ßmpfinbung nidjt balb ben ,3tüang bemerfen follten,

ber, fo fe^r i!^n [495] ber Siebter ^u öerbergen gefud)t l^at,

bod) immer ein fünfllidie» ^lidmetf öerrätf)."

;,5 „Tiiemanb glaube, baB tnir 2Billen§ finb, ba§ dno,-

lif(^e 2;rauerfpiei auf Soften be§ ^ranjöfifdien ju ergeben.

2jßir finb öielme^r mit bem 3(u5fpruc^e eine» einfi(^t§öollen
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fei-ttttfd§en j?un[tnd)ter§ öoKfommen einig, ba^ 9toiDe§

(SJenie nie^i* belicat unb ^art, al§ ftar! imb paf^etifcf) öe=

lücfen, bo§ feine Söerfe nn« me'f)r in einer angenel^men

©d)n)ermut^ unterhalten, q1§ fie ba§ .per^ mit ber Ieten=

bigen Stngft be§ tragifc^en y}litteib§ erfüEen. ©eine Un= 5

glüifgfätle vgrünben fid) aEe auf ben Slffect ber ßiefee. 8eine

S^vagöbien finb niel;r ©edamation , aU S)ia{og, unb feine

6f)arafter finb 3U allgemein, unb oI)ne innere ä3erf(j§teben=

I)eit. £ier Sobtenfopf, bie 2tid}e, bte fdjttiarjbe^ogne 23ül}ne,

finb BIoS med)anifdje 9iHtte(, eine SSerfannnlung ^u rüljren. 10

^ur^, feine ©tütie finb ^toar tünuoffe unb einnel^menbe

^oefien , aber müßige unb unpatfjetifd)e Srauerfpiele."

— 2Bir fügen 'fiin^u, ba^ S^otoe ein Tcadial^mer Hon

Cttoat) ift, i^n aber tiidjx in 2;iraben, al§ in foldien

3ügen erreidjt, toel($e bie 51otur entl)ütten, unb unmittel= 15

bar auf§ .^er^ treffen; tüoöon öorne^mlid) biefe Xragöbie

ein ^eljfpiel ift. (Fatifte mü^te gan^ anber§ gejeic^net

fet)n, [498] h)enn fie bem 2;itel entfpredjen follte. 2ßilb=

'^eit, ©to(3, Ujeiblid^er ©igenfinn unb ^mä]d^\) ftet^eu in

i^rem SBilbe tpeit me'^r Tjeröor , aU bie 9teue , bie reine 20

©tjmptomen eine§ motten, fd^euen unb niebergefd^Iagenen

|)er5en§ 3U toirfen pflegt, iiotbario ift ein tnal^rer Eake,

aber fet)r ungleich mit fid^ felbft, unb o'^ne befonberen

.^umor. 2lltamünt toäre ein erträglidjer Cvfjarofter in

einem Oiomane
,

jur .giaupt^^ßerfon auf ber 33üf)nc aber 25

tougt er nid)t§. Sucile ift eine blo^e 33ertraute Pon

ber moraliftrenben Gattung, ^oratio 1)at toieber 3U

toenig ß^arafter; injttJtfdien finb feine Unterrcbungen mit

SaPtnia fel^r rü^renb, toieiüotjl met)r elegifd^ at§ tragifd)

rü^renb. ©cioUo intere^irt am meiften ; überljaupt aber so

ift fein Gtiaraftcr bo(^ ntd^t eigentümlich genug, unb bon

bem (?^ara!ter anberer ebelmütt)igen 5ßäter 3U menig Per=

f(Rieben."

(@ine noc^ umftänblid)ere Äritif ber 6f)araftere unb

ber ganzen Orabet in biefem 31ranerfpiele finben ©ie in 33

ber Glariffa, Vol. VII. Let. 47, ber britten ^}(u§gabe

Pon 1750.)
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„3.'öie üiel tnäie alfo einem dülarbeau 511 t)er=

fieffern übrig geblieben, iüeim ev feine 9iad)eifentng loenigcr

auf eine Blü{)enbe U>erfification, unb einen mit ber ^Jiatur

be§ @egen= [497] [tanbe§ faft ftxeitenben ^erotfmug, üi%

5 auf ben SlusbfucE be§ ipa'^ren ^att)o§ eingefdivänÜ tjcitte!

®ie meiften x^e'i)Ux be§ ßngtänberg ftnbcn fii^ aud^ Bet)

bem gran^ofen. Sot^ario ift "fiier ein uodj biel 3toel)=

beutigerer ©fiarafter, aU bort, ^ür einen fold^en 33Dfe=

\viä)t !§ätte dalifte fidt) gar nict)t intere^iren foHen. i'luf

10 ber S3ü{)ne felbft ift er ju untoirffam; unb fo fürc^terlict)

i'§n un§ ber S)i(^ter in ber 5l>or'6ereitung atinmlt, fo lärmt

er bod) nur, ftatt ^u Ijanbeln. S)ie fran^öfifdie 9?egel=

mä^igfeit, bte (Solarbeau biefem ©tüde an^umeffen ge=

tou^t, redjuen mir it)m 3U feinem 33eibienfte an, ba ni(^t§

15 leichter ift, aU aHe mögliche (Segenftänbe unter bie 93]et!)obe

ber gin'^eiten gu ftringen, menn man bie Stüde be§ ©an^en

rtid)t 3U 9^atl]e ^tel^en miH."

S)er übrige Zt)di biefer Äritif betrifft ben S)etai[

:

„Unb l^ier, fagen unfere i?unftric^ter, jetgt e§ ficti, ba|

20 ber t^ranäoS nod) beclamatorifd^er fet) , a(§ ber ©nglänber,

altein im eigenttic^eu ^attjo§, irotion ber le^tere Dortreff=

lid)e ©teüen t)at, itjm bet) meitem uid^t glei(^ fomme.

Unterbeffen Ijabcn bodt) 2:iraben auf ber aubern Seite tcieber

t'^re großen ©c^ön'tieiten, unb bie üon unferm (Solarbeau
25 berbiencu me= [498] gen be§ lebt)aften poetif(j^en ^-emx^,

ba§ fie befeelt, eine mel^r al§ flüd)tige 2(ufmerffamieit."

@§ merben beren einige angefüt)rt, bie @ie oI;ne

3tt)eifel, nebft noc§ me'tirern, felbft im Sefen au§gefunben

l)aben. S)er Slraum ber ßalifte tüirb mit einem Traume
30 be§ 9Jtuftapl^a in 2ßeiBen§ 93et;trag jum S)eutfd)cn

31 'Realer öerglic^en, unb bem le^tern, in SSetrad^t ber

malerifdtien ^^antafie, ber ^oräug ^uerfannt. S)iefen fran=

3cififd^en 21iraben toerben ]^ienä(^ft rü'^renbe englifd§e Stellen

entgegengefe^t, unb hk kxitit mit fotgenber 5lnmer!ung

35 gefd)loffen.

„^ie @nglänber nel^men ben ©toff tl^rer SLrauerfpiele

gemeiniglid^ au§ i'^rer eigenen ©efd^id^te, lüeld)e§ toir ben
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fünftigen 5^'id)tern unfer§ SatevIanbeS 3ur 9kc6af)mung

nnpreifen, tnbem e§ gewi^ ift, ba^ unfere alte .^tftorie an

großen 9ieöoIutionen, fonberbaren 33egebenl^citen rcid)er ift,

aU hk (Sef(^td}te ber nieiften anbern 3}ötfer. Saugen toir

flie^u bie xauTje unb beut tragtfc^en (Seifte ted)t angemeffene 5

©cene biefer Gegebenheiten, imgleic^en ben !ü{)nen, ftoljen

unb eblen ß^arafter unferer S5orfa|ren jc, fo mu§ geiüi^

ber fve!)Ier am 2)t(^ter felbft liegen, toenn ex bei) einem fo

großen [499] ein^eimifd^en ©ctia^e bennod) nöf^ig finbet,

feine 3wPud)t 3« ^e^' ©efd^idite frember 33ölfer ju ne^^men." 10

2inmer!ungen über §errn ©djlegeU 5(b=

fjonblung üon ben SSorf^cilen unb 9Jlängeln

ber bänifdien Sprache in S3erglei(^ung mit ber

©eutfd^en unb g^ranäöf ifc^en.

Stefe 5lnmer!ungen finb felf)r lefenStoürbig ; bo fie i^

aber bIo§ bie 2)änif(^e ©prad)e angelten, fo bin ii^ au^er

©tanbe, iS'fjT^eti ntel^r babon 3U fagen.

Sine J?ritif über eine poetifd^e ©rgäl^tung, ^leon
betitelt, über'^üpfe iä) gleid)fall§, toetl fie Sie fd^toerlid^

intere^iren tcürbe. S)ie ä^erfaffer toünf(ien unter anbern, 20

ha^ man in S>ännemar! nid^t beljm bibaftifdjen @ebi<^te

ftetien WiqU. —
S)erS)erfud) einer f ret)en 5poefie in 3!)änifd)er

Sprache toirb nad§ Süerbtenft getabelt.

2lu§ ber fd£)5nen 9Xbl)anblung öom @ebraud§e25
öeralteter unb neuer äßorte !ann \^ nid)t um'^in,

i^'^nen bie ©runbfäije mit^utlieiten, uac^ benen bie ®efellfcl)aft

biefe Streitfrage 3U entfc^eiben öerlangt.

[500] „1. @in äBort, "hal im ©(^wange ift, mufe

uid)t au§ ber ©eiDo^ntjeit fommen , nod^ ein frembe§ an so

beffen ftatt eingefüf)rt werben."

(S<^ fe^e ^tn^u, tuenn ba§ Sßort an fic^ ettt)a§ taugt.

80 fagt man im Dänifc^en ©talbbrober anftatt @e=

fpiele, h)eld§e§ in SBerfen, tto e§ auf Selicateffe ber Se=

griffe antömmt, feine§toege§ ju braud)en ift.) 35

„2. ßin 2Bort, ba§ au§ ber ©pxad^e be§ gemeinen
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Setieti§ Uerbtängt 311 tüerben anfängt, miifj luieber 3urürf=

gerufen, unb einem freniben öorge^ogen lüerben."

(@§ fann aber burd^ ein beffere» eint)eimi[clje§ öevbrängt

toerben; unb bann ift nichts batoibex ein^utticnben.)

„3. (Bin 2[Bort, ha^ nur, weil e§ einem ober anberm

D^re nid^t flingen \üIU, üerbrängt toirb, mu^, toenn e§

in ber <Bpxüd)t be§ gemeinen £eBen§ üfclid), unb nid)t

unanftänbig ift, lieber feetjBe'^atten, aU gegen ein frembcS

öertaufc^t tücrben."

10 ((l§ ift gut, ba^ ber gemeine 5)tann feine ©prarfje

bet)alte, bamit ein ftel^enber 3^onb Meibe, ber bie ju gro^e

äöanbelbarfeit lebenber ©prad^en aufftü|e, unb i^^r etn=

^eimifc^e§ ©epräge bauer'^aft ert)a(te: ^a aber bie (Scri=

[501] benten=©prai$e öermbge be§ SSebürfniffe§ i'^rer 23egriffe

ir> neue Slüancen in ber 93ebeutung üieler 2Börter mai^t unb

madjen mufj, fo fann öon jener nii^t fii^er auf btefe ge=

fd^loffen lüerben.)

„4. §in 2Bort, ba§ au§> bem SSrauc^e gel§t, t)ornet)m=

it(^ aber bem gemeinen 5Jiann menigften§ eben fo üerftänb=

solid) ift, al§ ba§ frembe, mu^ bor biefem ben SSor^ug

&el}alten."

„5. Smgteic^en , menn ha^ frembe bem gemeinen

Wann eben fo unberftänblic^ ift, aU ba§ öerbrängte etn=

^eimifd)e."

25 „6. aBenn ein atternbeS 2Bort nic^t anberö aU burd)

Umfc^reibungen erfe^t merben fann, fo mu^ e§ betjbe^alten

tüerben."

„7. @in 2Jßort, bo§ mit gutem @runbe au§ ein=

l^eimifdjen SSorten gebilbet toerben fann, mii§, menn e§

30 einem 5)langcl abl^ilft, unb eben fo bebeutenb, a(§ ein

frembc§ ift, ba§ Bürgerrecht l^aben."

„8. ©0 aud) ein neue§ SfiSort, ba§ in einer öermanbten

©prad^e üblid) ift, üor^üglid^ öor einem frembern."

„9. Sie^eni 3öorte mu^ feine fefte Seftimmung bet)=

35 gelegt lüerben, bamit e§, mo möglich, feine (äinbeutigfeit

be:^alte."

[502] „10. 3Benn Weber unfere nod§ eine tterloanbte
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Bpxaäjt ein öerftänblt($e§ 2ä5ort f^at, ißegriffe, oorne'^mltc^

in 2Biftenf(i)aften wnb fünften, bte fpäter bet) un§ üU 5et)

anbern belannt iDorben, hinlänglich 3U be^eiiiinen, ba mu^
bex 5Jkngel ber S^vadje burif; ein frembe§ erfe^t roerben,

bem man, fo gut man fann, eine bänifcfie ©ubigung giebt." 5

ßritif einiger @elegen^eit§=®ebtc^te bet) 3^e^er=

li(^!etten be§ <§ofe§ — ift iS^nen entbe'^rlic^.

gortfe^ung ber5lb^anblung, bie t)ermet)nten !St)uon^men

3U beftinimen — entl)ält abermals ein anfe]§nltrf)e§ S5er=

3etd)ni^ fold^er äBorte , bie burc^ betigefügte (Srflärungen 10

berid)tigt roorben.

i^ct) eile 3um brüten unb testen ©tüife, nm meinen

langen ^ßrief enblid^ einmal gu fc^lie^en.

I. Heberfelung ber 9lbl)anbtung öom Srauerfptele im

1. 33. ber 23i6l. ber ydiönen B. unb fr. ß. 15

II. 5]3open§ S3erfu(f) über hk ^liabe.

3met) f($ä|bare Stücfe.

III. <^ritif be§ @ebid)t§, ber 3: ob 2tbel§, au§ bem

S)eutf(^en ^errn ® e § n e r § überje|t öon ber Simgfer

Sie^I. 20

[503] 2;ie bönifcfie Ueberfe|ung toirb mit ber fran=

3Ö[if(^en üon .^ u b e r öergliclien, unb erf)ält in mandierlet)

2lbficl)t, befonberä ber ©enauigleit, ben 5]3ret§ bor ber teljtern.

dagegen ift hk (Solorite be§ CriginalS in jener n)entgften§

eben fo feljr öerblicfien , unb bie fleine S)etaitlen=3D^aleret) 25

nocfi öfterer öernadilä^igt, al§ in biefer.

IV. ^riti! über eine .5?atlieber=9fiebe ^errn ^rof. <Bä)))tU

in ©oroe.
31ur eine einzige 5lnmer!uiig milC iä) S^nen barau§

abf(^reiben. 30

„^m ©runbe toürbe bie 2Bof)lreben'§eit bet) toeitem

feinen fo anfe^nlidjen 3iang üerbienen, toenn fie ni(^t§ al§

bie öeröi^tliiije Äunft märe, einen ganj üeinen ©ebanten,

mie eine ©eifenblafe mit aEerlet) bunten f^-ärbrf)en, fo lange

aufpbunfen, bi§ er pia^i; eine ^unft, toorinn jebermann 35

gar leidet eine gemiffe S[)ottfommenl)eit erreid^en fann: i^r

göttlidier S^eil ift ba§ ®enie, unb ber lä^t fic§ nid^t mit

LitteratiirJenkniale des 1?. u l!i. Jalirli. 30. 19
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locis , exornationibus obet amplifieationibus einflößen

;

aucf) fann feine Sd^ule auf ©rben un§ einen fo Berebtcn ^;)3lann,

aU 9louffeau, bilben, ha e§ f)ingegen nmnd^em jungen

9lector ein ßei(^tc§ ift, il^n in ben lenocinüs unb veneribus

5 sermonis toeit tjiuter \xä) ju lajfen. — 2Bo'^t= [504] reben=

!§eit unb ©d^bnreben'^eit [inb no(^ immer öon ber S5erebfQm=

feit unenblid) üevidjieben
;

ja toir gtauöen jogar, bo^ tk
Ie|te ber betjben erftern o'^ne ^^ac^t^eil i!§re§ innern 35or=

3uge§ gerne entbe'^ren fann." —
10 Siief] ift ein ^iemlidjcS ^^araboj ; Sie mögen öerfud^en,

ob ©ie cä berbauen fönnen.

©in paar SSriefe, inorinn 3}orfd)Iäge entl)alten finb,

junge ßeute auf öffentticf)e Sofien für§ Xtieater ^u er^iel^en

;

ferner eine UeBerfeiung beö erfteu 33riefe§ au§ ber äan3=
15 fünft bes .g>ervn 51oöerre: unb fctjlie^lid^ eine i^ort=

fe^ung öon @t)nont)men erapfiel^U Syrern eigenen ge=

neigten (Srtoägen

:3t)r u. 'f. m.

[505] förtfctsung bct neuen €titia/)

20 ^(f) fal^ unjäl^Uge folc^e Letten, bie an iljren äu'^erften ®nben
jebe 3Dlinute biird) neue ©lieber, raelc^e bie @ötlinn abroog, Vit-

längert raurben ; ben 2lnfang berfelben fonnte icf) aber nid^t raal^r^

nel^men. ©er Seift fagt mir, ipre ©tvecfe fet) unenb(irf), i^r

erfter 3Soripvimg gltdie ber g^ein^eit ber ©trafilen, unb fie laufen

25 oben alle in einem unenblicf) steinen ^unft jufammen , ber ba§

©entrum beg blauen §immelg fet), reo 3Ufaberä Zijxon erbauet

ift. ®er ©tanj biefe§ ^[)rong, fagte er, ift fo gro^, baf; i^n

niemanb ertragen fann, alö trur bie listen (äeifter, bie im innerften

§immel rool^nen. Saä 2id)t , rjeld^eä bu t)ier fie^ft, ift ein

30 ©cl)immer feinet fdEiiöädiften ©tra^Iö, gegen ben bie (Sonne felbft

unb äße ©terne i^ren ©cfiein »erlieren, unb bie ganje ?Jatur eine

bid)te fjinfterni^ feijn roürbe. Qd) fjobe bic| biä an ben 50or[)of

biefer prächtigen 8tabt gefül^rt, bie eure ©icf)? [506] ter SJatos

jfialf nennen, unb bie mandfien ©onnenfreiä in ficf) fa^t. ^m
35 ^ölittelpunfte berfelben fte[)t ber beben be Xi^ron, oon wddjcm

31 If ab er bie ganje SBett überfief)t: aber fein ©terblid^er fann

rceiter tommen, al^ bi§ an ben Äreiä beg ©cf)i(ffaf§. '^d) roiH

bir anbre S)inge geigen, bie beinern i^igen ^"f^'Jnbe ange»

meffener finb.

') ©. bie 2. Sammlung ©. 317 unb 330.
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^löfcUd^ Detfd^roanb ta^ Sic^t nor meinen Singen. S)er Körper

füllte feine üorige ©dürrere raiebev. -Keine g^üfee mieten auf

@tn)a§, ^art rate ®rbe; id^ fpürte eine 2uft um mid) l^er, gteid) ber

2)iittag^^:2uft: allein, feigen fonnte id) nid^t. 2)a§ ^immlifdie Sid^t,

fogte ber @eift, t)at bid^ gefitenbet: er rührte meine Slugen an, 5

unb ic^ faf). ^d) ftanb auf einem Serge, rate ber raar, üon bem
er fid) mir genähert ^atte, unb idfi glaubte, in mein 3leid^ 3urüd=

gefommen ju fet)n. ^dE) i)Cibe hiä), i)ub inein ^immlifc^er gül^rer

an, JU einer ber Jßol^njtätte geführt, bie unter allen in ber raeiten

Suft au^geftreuten berjenigen, bie bu oerlaffen ^aft, am ä^nli'i^ften 10

ift. Sie ®inraol)ner ^aben mit ben 9)tenfd^en nic^t allein bie

äu^erlid^e öitbung, fonbern auc^ alte natürlid^e Äräfte gemein.

'^ix gröfite Unterfd)ieb jraifd^en iljnen unb eud^ ift fo roenig rae^

fentli^, al§ [öC7] bie Unglei^l^eit unter Seuten »on Derfd)ieDenen

iStänben unb @efd)led^tern ferjn mag. diejenige 9lrt non 0e- 15

fd^öpfen, bie i^r 9J?enfd)en nennt, unt) uon benen il)r eudE) 6erebet,

ba^ fie eud) ntd^t anber» al§ gleidi fe^n fönnen, liaöen eine natür-

lid)e 5ä[)igteit 3U mandjerlet) ®ingen. 3m Slnfanne i^reä ©afesjnä

finb fie raie eine 3[)laterie o^ne jornt, ein raeid)e§ 3öad^§, ba§
unääf}liger S3tlbungen fä^ig ift. (Sollte bie menfd)lid;e Statur in 20

allen ben 3l&änberungen, bie i^r möglid^ finb, unb bie fie, o^ne
if)r äöefen ju jerftöliren, annel)meu fann, rairliic^ fet)n; fo raürbe

bie 2lnjaf)l biefer 2lrt üon ©efc^öpfen gco^ genug fei)n, üiele

©onnenfreife ju berao^nen. ^ijv fönnt eä fd^on au§ t^m , raaä

it)x auf ber (Srbe fiemerft, abiiel)inen. (Sin 9}Jenfd) bringt ntd^tg 25

auf bie SOBelt, atg eine blo^e göf^igifeit ; er bat ber Statur raenig

mel)r ju banfen, alö bie menfdE)lid)e ©eftatt: ®enfung§fraft,

Steigungen, unb alte ©rabe ber Kräfte feiner ©eele unb feinet

Seibe§ beruf)en auf ben Sßirfungen ber äußern 2)inge uttb ben

(Sinftüffen, bie i^r burd) ©räief}ung, ®eraot)nt)eir, Umgang, (Sefe^e, 30

3tegieiung unb anbere oon ^eit unb Drt abl)ängige Umftänbe
empfanget. S)iefe Sigenfd^aften, rael(^e gauj unb gar 3ufätltg

finb, fe^t if)r für raefentlid^ [503] unb unroanbelbar an, unb
urtl)eitt uon ber menfdjlic^en d^atüv nad) bemjenigen 3iM"t'inbe,

roorinn if)r fie fetbft finbet. ^ebeä Qdtaltev, jebeg 3=olgegefd)lec^t 35

mi^t baä gange menfdE)tid^e ©efd^ted^t nur nad^ fid) allein ; man l^ätt

ntd)t§ für raa^r ober natürlid^, atö \va§ man in fid^ felbft be--

merfet, ba bodt» bie 35erfd)iebent)eiten im S)enfen, bie auf eurer

6rbe roirllid) finb, genug fet)n fönnten, eud^ 5U überzeugen, ba^

eure meiften ^Begriffe me^r ton ber ©eraoljn^eit, alä non ber -lo

Statur l)errü^ren. ©0 einteudt)tenb aber biefe 25erfd^iebenl)eiten

aud) finb, fo muffen fie bod) unter SJtenfdEjen ®ine^ ©tatnme§,

bie auf ©tner ©rbe raoljnen, lüo geroiffe Slrten ju benfett, geroiffe

3lrten ber Steigungen burd; hen Umgang allgemein njerben,

raeniger abfted)en, al§ unter Sinrooljnern ganj anbrer Söetten. 45

©enfart unb ®d)icfung ganjer SJötferfc^aften l)ängt bei) eud^ fe^r

19*



288 [26

oft von einem einzigen 3)Jenfci^en ah; tfjr erbt ben .t>ang eurer

SSäter; if)r leibet für ifjrc SSerbredien ; if;r benft, begehrt imb
l^anbelt, roie einige wenige unter euc!^ e§ für gut finben. Unter

biefen SBenigen giebt eg t)nnbert eigennü^ige Setrüger gegen

5 (ginen aufgegärten a)Jenfd)enfreunb. Slnbre finb e§ nic^t foroot

begjüegen, rceil fie eg fe^n rooHen, al§ raeit [509] fie felbft 6e;

trogen rcorben, ober rcetl bie, mit benen fie ju tl^un l^aben, be=

trogen ju raerben »ertongen. @eraor)nf)eit unb SSorurtl^eile täufdjen

bie größten ©eeten; unb wenn einige berfelBen ftart genug finb,

10 biefe ipüüe »on fid) abguroerfen, fo l^tilt ©igennu^ unb %ut<i)t fie

boüon jurütf. 2)u bift (Siner ber SBenigen auf ber ®rbe, bie

§er3 genug l^aben, ol^ne ©igennu^ ju lieben, ©tär!e genug, felbft

ju beulen, 9Jtutl^ genug, nad) eigner ®infid)t au t^anbeln, unb
Tlad)t genug, in tfjun, rca§ bu millft. Um no^ metir ©ute§ in

15 beiner 9iegierung ju bemirlen, o(§ alte Äönige, bie il^r gro^ nennt,

il^re§ ganjeS Seien [jinburd) traben beroirlen fönnen, fef^U bir nur

(ging: bie J^enntni^ beg aRenfd)en, bie Äenntni^ beiner
felbft. ©g giebt nid)t SBiele auf ber ®rbe, bie biefe i^enntni^

befi^en, unb bie ©injelnen, benen fie gegeben mar, unterftar.ben

20 fidd nic^t, bir baoon ju fagen. ®u rebeteft jraar fe[)r Dort^eilf^aft

oon 2Bei§beit unb j|rei)f)eit: aber biefe S)en!ung§art mar unter

ben SWäc^tigen ber ©rbe fo feiten, ha^^ jiä) Sfiemanb gänslid) auf

beine Sßorte oerlaffen fonnte. ©er .'ööd)fte allein fa^, ha^ fie

mit beinen ®eban!en übereinftimmten; er fanbte mid) ab, bid^ in

25 bem äu unterrid)ten, rca§ bu in beinern [510] ^uftittiie nid^t be=

greifen fonnteft: mie ber SDtenfd) oon 5Katur befdjoffen
fet); — in raie rceii feine 2lrt ju beulen, feine Se=
gierben unb feine ©lücffeligteit von bem 3"!^^"^^
abl^angen, worein er burd^ anbre gefegt wirb. — S)u

30 fennft üiel 2)Jenfdjen auf ©rben ; beine ©falben l;aben bir allerlei;

oon it)ren ©itten unb ©inrid^tungen ergölilt; allein, fie beurt^eilten

fie nad) oKgemeinen ^Begriffen, bie nur bie ©emogenl}eit unter

eud^ »eranla^t l^atte. *©ie l)a^ten alteä, roaS nid)t mit if^rem

(Signen übereinfam. SBefanb fidl) unter ben 3lugroärtigen eine

35 3^ätion, bie fid) burd) irgenb ein SSerbienft, ober anct) äufäUiger

2Beife eine Slrt »on 2ld^tung erworben l}atte: fogleid) lobten fie

jebe Unternel^mung biefer ^Ration big auf il^re geljler unb ©dE)wad)=

Ijeiten. ©ie unterfud)ten nid^t, wie tief biefe ®rfd£)einungen in

ber yiatux beg 3Kenfc^en gegrünbet feijn möd}ten
; fie betrad)teten

40 nid)t il;re folgen in 2lbfid)t auf bie ©lüdfeligfeit ber Tlen\ä)en.

®g war if)nen genug, fie ju etjä^len; fie fanben ein 33ergnügen

an bem Ungewötinlic^en, unb oerad)teten, wag nidf)t mit berjenigen

SDenfunggart, woju fie waren erlogen raorben, nod; mit ben

3}Juftern übereinftimmte, bie fie »or 2lugen tiatten. SRebeten [511]

45 fie oon ben 3;baten anbrer 5^önige, fo fd)müdten fie alle i^re

geliler, unb oergrii^erten jebe.S^ugenb, bie il^nen bie 3lufmerffam!eit
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beineg pevfönlid^en (E^arafterS ju Befd^äfftigeit fcfiien. ^n folgen

Umftänben fid) [elbft 311 lennen, erforberte größere Gräfte, a[§ je

eine ßreatur in allen SBelten, tdo menfd)li(j^ gebilbete 2;^tere

rool^nen, befeffen §atte. 3^ mu^te bic^ ba^er aWilUonen SJleiten

üon ber ®rbe l^inroeg an einen Drt füEiren, wo eine anbre Jtic^j s

tung im S)enfen gilt, unb reo bu [elbft nid^t me^r bift, raa^ bu
rcarft. SSergi^ auf eine inx^e Qdt, ba^ bu 5lönig Bift; unterjod^e

bie 5£ne6e ber ©rbe, unb üerrcirf bie SJfetjnungen, bie bu ol^ne

l^inreitf;enbe Untersuchung angenommen f)a[t. 3iei[e unbefannt in

biefem S.an'öe um^er ; rebe frei) mit einem SSoIfe, bag nict)t ge« 10

iDOl^nt ift, etroag anberä ju fagen, ali raa§ eg benlft, unb baö
feine Hrfad^e f)at, bir bie Sffiar)r]^eit ju oertergen. S)iefer ©rbbaö,
rco bu bi^ i^t ftefinbeft, läuft neuntaufenbmaf in feinem Greife

i^erum, unterbe§ ber beinige feinen Ärei!o(auf einmal jurücftegt.

©in '^a'i)x ift l^ier nitf)t länger, alö eine ©tunbe Bei) euc^, unb i^

boc^ ift biefe ©tunbe ben ©inraol^nern eben fo lang, al§ eud^ ein

^al)V. ©ie Derrtct)ten in bem Siaume berfetben fo üiel, al§ i^r in

[512J einem taufenbfad) großem. 2)er i)öc^fte l^at bir bie @oBe
beigelegt, bie ©d^nellfraft beiner ©ebanlen mit ber ©eftfiroinbigfeit

ber Qeit roetteifern ju [äffen. 58ebiene bid^ ber ©elegenl^eit, beine 20

SBegriffe aufjuHären, einer ©elegenl^eit, bie feiner beiner SSäter

gehabt; nu^e jeben Slugenblitf rceiioUd^; er lömmt nie raieber

3urüdf. SBenn bu biefe bir nötl^ige, unb Don bir erbetene ®vt
läuterung eingejogen l^aft, fo milt ic^ bid^ in bein 3ieid^ jurüdf»

führen. SDu roirft größer fetin, at§ beine SSäter, unb bein ^oit 25

fo glücfielig, oIS Sfienfc^en e^ roerben fönnen.
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9toc^ bor ber 9(u§gabe ber biitten «Sammlung berloren

bie ^Briefe über bte ^lerfmürbtgfetten ber Sitteratur ,^tüeen

t^rer 3}erfof]er ^) hnxd) ben %oh ; unb bte übrigen jtueen

[a2] merften balb, ba^ e§ if)nen fc^roer fallen toürbe, ein

SBerf, ba§ fo glücftid^ geteefen toar, ßabalen, aber aud) ben 5

Seijfall unt)erbä(i)tiger Äenner 3U öerbienen, mit bem wenigen,

toa§ [ie Don itirer 5)lul]e ba^u ^ergeben fonnten, |o 3U

bef)aupten, toie fie toünfditen. «Sie njaren fogleic^ geneigter,

auf3ut)ören, al§ fort3u= [bi] fal^ren; unb ba fie nadil^er

getoiffermaffen f($on auf,',u^ören gefditenen Iiatten : fo toürben 10

fie firf) biefe§ SSorf^eilS bebient Ijaben, toirflid^ auf^u^ören;

wenn ntd)t ju ben f(^meic^ett)aften 2lnfoberungen einiger

üortrefflirfjen Männer noc^ ber ^u föii^tige i8etoegung§grunb

^) Wxv ^ai^n ba§ 2(nbenfen unfrer »erftorbnen Sflitoerfaffer

ju lieb, fie ni^t nod) nad) i^rem 2:obe ju nennen, ©er 6ine, i5

©tatSrat^ g-leifc^er, i)at burc^ ein rei^eg 9^atura(ien=(5a6inet,

bag er nac^ ©nglanb Derid^enfte , juerft mit ben ©runb ju bem
groffen Söerfe ber Crnit^ograpfjie gelegt, roeld^eg feit einigen

Sauren bafelbft l^erauäfömmt. 3" feinem Söatertanbe mad)te er

ftc^ , alg ^auptoerfaffer berjenigen bänifd^en Sammlung von 2

©d^riften, mo- [a2] »on man in bem fünf unb äroanjigften nnfrer

33riefe eine Seurt^eilung ge^e^en ^at, um bie Sluöbreitung be§

©efd^macfö nerbient. 2)er 2tnbre, DberfriegScommiffar Äleen,
tft in 3)eutfd^Ianb burc^ bie Ueberfe^ung eine^ @ebic^tg Don S^uIIin

befannt geroorben. 2Bie nie! 2(nt^eil ber Sine unb ber 2lnbre an 25

unfren Briefen gel^abt, inirb fic^ in bem allgemeinen SSerjeid^niffe

am ©djluffe ber ganjen Sammlung au^roeifen.
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l^inp gefomttien tt)äre, fid), burd^ 35et)träge biefer ©ele^rten

felbft, bte f^ortfe^ung nun erleidjtert ^u roiffen.

HeBiigenS I)at mein eine flelne SSeränbexung be§ erfien

gnttourfe nötl)ig oefunben, toeldje ber Sefer t)ermutt)Iic6

5 billigen tnirb : auffer ber fret)en SSriefform , bie fid) non

Hoffen unb [b2] mand}erlei) ßiefi'^afeern ber Sittevotur 'i)tx=

fd)rieb, nod^ bie aufgearbeitetem ©attungen be§ ä>ortrage§

äujulaffen. ^an '^oft burd; biefe SSeränberung @elegen=

!§eit 3U ertjalten, fid) nid)t nur bem Slone ber 5)taterie oft

^"
beffer bequemen ju !önnen, aU bei) jener Einlage mögtid)

toar, fonbern aud) be^be§ in ber SBa^t ber ©ad^en unb

it)ret 3uföfitnienfetjung mannigfattiger ^u fetjn.

[1—52]: ä?om ©ijibenmaaffe. 5Iu§ bem erften

unb 3toel)ten ©efpröd^e.

ir, ©intge dou ^lopftodg Sefern l^aben getüünfd^t, ba§ bie 2lu§:

gobe ber Slbl^anbtung t)om ©r)l6enmaa[fe 16efcf)Ieunigt werben

möd)te, rceil if)nen ber Slbfdfinitt uom beutf(i)en ^er,ametex , ber

üor bem brttten 33anbe be§ aJJeffiaä fte^t, nod£) ©djroierigfeiten

tnad^t. etroaS befc{)[eunigen, beffen Sßerti gröffeften 2;[)eilg Don

20 ©nt^altung ber ®ile abf)ängt , ift fo eine ©ad^e. 2)a§ ©injige,

raoju Hlopftoä firf) i^t uerfte{)en fann, ift, feinem Fragmente f|tcr

notf) ©inö unb Slnbreö, tiefer oon bem ©runbftüde be^ Saue^

l^ergenommen, l^injuäufügen.

Ser Herausgeber.

[S. Klopstocks Werle XV. 225 ff.J
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[53]

SCßarum hef^ait unb berbeffert bcr i(ebfrfd|cr bcr IJtbd

ni(i)t Sutf)etn'?

I.

ßnblic^ tnirb an un§ 2al}en aucf) gebadet , unb ^err 5

5Ri(i)aeIi§ fängt an, un§ eine neue Ueber|e|ung be§ alten

2;e[tament§ ju geben, toeli^e ben ©inn be§ .^ebräifi^en ge=

nauer auSbrüden joll, unb aud^ alter 2öat)rfcf)e{nl{d}tett nad)

biet genauer au§brü(ft, aU e§ ßuttier Oor jinet) ^unbert

Sia'^ren t)at t§un tonnen. Slßir finb bieder red^t übet brau 10

getoefen, unb tüie Sie totffen, befter ^^^reunb, f)abe id) mtC^

oft mit Sf^nen getneinfd)aftti(^ barüber beftagt, ba^ toir fo

übd brau finb. 2Bir Satjen tonnen bie SSibel nid)t anber§,

al§ au§ ber lleberfe^ung berftet)n lernen; allenfaEg nod|,

toenn tüir eine Ueberfe^ung mit ber anbern öergteic^en. 15

Sefen toir fie oft, fo toerben ftir mit bem ©eift unb ber

£>enfunggart be§ bibtifd)en 93erfaffer§ nac§ unb nac^ be=

fannt
;

feine 5(rt ^u fd)tieffen unb bie ©ebanten 3U ^jrägen

njirb [54] un§ geläufig, njir lernen feinen S^tä unter=

fd)eiben unb bie 9Jletf)obe fennen, toie er feine 6)eban!en m
3U berbinben pflege. 2ßir t)aben alfo nur @inen SBeg, bon

ber Otic^tigfeit be§ (5inne§ in ber Ueberfe^ung 5U urtt;ei(en,

unb ba§ ift S)er, bafe toir if)n mit unferm gefaxten ^beal

beg ©anäen bergleid)en, unb äufe^n, ob er bamit überein=

ftimme unb fid^ in bie ^Volge ber ©ebanten fd)icfe. 25

5Die gelet)rten ^luSlegungen tommen un§ feiten 3U

ftatten. ^d) iaU e§ tnotjl berfud^t, mid) in atoeifel^aften
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fällen au^ ben toeitläuftigen 6ommentai-ien ber ®otte§=

geleierten etne§ Seffern ^u bele^^ren; aber t^eiB ftie§ id^

oft auf ©prad§unterfutf)ungen, hk iä) niffit oerftanb ; t^eil§

öerlor iä) burt^ meine ober burd) be§ 3lu§leger§ ©ctjulb

5 ha^ einzige 5Dlittet, nüd§ bon ber 9ti($tigfett ber ©rflärung

3U überzeugen: ^ä) öernjitfelte miä) nemlid) in bcm tt}eit=

läuftigen @en)ebe Don ®ele^rfam!eit unb ^tet}nungen fo

fe§r, ba^ id) mir fein ©an^eä barau§ bitben, ben 3ufammen=
iiang ber @eban!en nid)t überfein, no(^ i^^n mit meinem

10 ^beal öon bem ©eift unb ^^ed be§ bibtifdien U>erfaffer§

in 3Sergleic§ung ftetten fonnte. ©er ^^ertoirrung nic^t ju

gebenfen, barin mid§ montier 5lu§(eger ge(affen f)at, ba^

id) nun gar nid^t inußte, tooran id) tuar. ®egen ^axa=

ptirafen finb ©ie eben [55] fo mi^trauifd) getoorben, al§

15 idi) es bin. ^e mef)r tt)ir einen 5)}autu§ in ben Umf($rei=

bungen Oerf($iebner 3lu§Ieger ftubirt I)aben, befto ungleicher

mit fidb felbft f)aben toir i|n gefunben. :3eber Umfc^reiber

f(^iebt il^m feine 9lu§lcgungen unb 93tet)nungen unöermerft

unter. 5paulu§ le^rt mid^ nid^t me^r, fonbern fein Um=
20 fdireiber. ©ein @eift unb fdE)riftfteIIerifd)er ß^arafter,

baran id£) i^n !ennen unb feine 2lrt ^u beuten unb ju

fprcdien feftl^alten foll, ift t)erfd)tDunben ; unb an ftatt beffen

befomme id^ nicE)t§, aU mül^fam burd^budtiftabirte unb au§

einanber getoicEelte @ebanfen, meldie feinen 6{)arafter mel^r

25 "^aben, unb eben fo gut ^auli a{§ eine§ 5lnbern ©cbanfen

fetjn fönnen. Hmfd)rtebene ©djriftfteHer l)aben oEe nur

Qin @eficf)t, unb ift bie§ ungefähr ein ^Jlenfd^engefidtit, fo

mu^ man mit bem Umfd^reiber aufrieben fet}n; bie 3üge

feiner eignen ^t)ljfionomie finb in ber anatoinifd)en 3^^=

30 gtieberung üerftreut Sorben. Sßer ftetjt mir nun bafür,

ba^ id) in bem parap^^rafirten -^^auluä ^auli ©ebanfen

Itiabe? 9Iu§ ber Umfct)reibung fann iä) e§ nid^t errat^en:

l^bd^ftenS fd)lieffe id) nur au§ bem 3ufammenf)ange, ob ber

35erfaffer ein öernünftiger ^JJtann fet) ober nidt)t, aber ob

35 e§ ^aulu§ fet), erfenne iä) ni(^t. ^Jiid^ bünft bal^er, un§

Sa^en ift bur(^ ^arapl^rafen [56] nid^tS gel)olfen. ^t me^r

tvix i'£)rcr lefen ; befto mel^r üertoirren toir un§, befto me^r
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frembe @eban!en, wdä^z hex ©ine ©elel^rte für ääjt, ber

5lnbre für imädjt erflärt, mifc^en toix in bie ©ebanfen ber

8c]^rift ; bk 33i6el felfcft (ernen tüir ntcf)t§ beffer berflet)n,

unb muffen e§ Uo^ auf guten ©tauben annehmen, ob biefer

ober ber ridjtig er!(äit ^abe ober ut(^t. 5

So flehen mir nun feit Snt^er§ Stikn. S)ie

©otteSgelel^rten ^aben jtrar feit feiner 3eit öieleä beffer

tierftanben unb rid)ttger erflärt; aber toie toeit fie barin

gefommen finb, has> fönnen fie unter fid) nur beurf^eilen

;

uns armen ^a'ijm tjilft e§ toenig ober nid)t§. 2Bir werben 10

au§ einer S^ibtl unterrichtet , niorin öiele§ , toie fie un&

fagen, unrid)tig überfe^t ift, tt)a§ man je|t biet rid)tiger

einfietit: altein bie§ 9tid)tigere bel^alten fie gteidifam für

fi($; ober toenn toir ja ^ic ober ba eine <Sd)riftftette beffer

öon i^nen öerftetin lernen, fo tommen toir bo(^ 3U bem 15

Unrichtigem toteber ^urüd ; tmil toir öon ^ugenb auf bamit

befannt finb, unb im tögtici)en Unterricht immer toieber

barauf öertoiefen toerben. 5Bie toenig Sld^tung fc^einen bie

Ferren für unfre Ueber^eugung 3U §aben! 2Jßir glauben

ba§ fort, toa§ unfre 5ßorfat)ren geglaubt ^aben, inbe^ ba^ 20

e§ unfre ßel)rer oiel beffer unb richtiger toiffen : ober fällt

e§ uuö ein, felbft [57] 3U beuten
; fo gerattien toir in @e=

fal)r, nod) öorgefa^ter 5]let)nung bie 33ibel enttoeber iDill=

fü^rlicj§ 3U bruden, ober burd) jeben fc^einbaren @runb

un§ Überreben ^u laffen , ba§ bie öon S u 1 1^ e r n mangel= 23

!^oft überfe|te 33ibel auc^ in biefem ober bem (yalt anber§

öerftanben toerben muffe, al§ e§ feine getoä()lten SBorte

angubeuten fcj^einen. Sagt uns ber ^toeifler: biefe ober

jene ©efc^ic^te ber ©ciirift ift abenbt^euerltc^ unb feltfam;

f fagt un§ ber ©otteggetel^rte toieber : ha^ ©eltfame liegt so

nur in ber unridjtigen Ueberfe^ung. Schöpfet ein Slnbrer

au§ ©c^riftfteHen folc^e a>orfteIlungen, toeli^e me^r bie

^pi^antafie al§ ben ä>erftanb befc^äftigen ; fo fagt un§ ber

®otte§gelet)rte toieber : biefe ptjantaftifc^en ^been finb einige

5Bilber, toelc^e au§ unreci)t getoäl)tten 5tu§brüden ber ge= 35

toö§nlid)en Ueberfe|ung gefammlet finb. 2Bem fotten toir

nun glauben? unb finb toir benn ba^u Oerbammt, nur
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bltnbüngs 3U g(au6en? ober nac^ IHnfegn utib SOßiHfüT)!*

au§ fcet)ben ^u lüiitjlen , tucit wix boc^ toä'^Ien tüoüen?

gälten bie ^a'filretdien Wu§teger ber 23i6et un§ äugteii^

tpamer mit finer Ueberfe^una bc§ '^luSgelegten bef(^enft, fo

5 fonnten mx fclfift urttieiien: hm biblifd^en 33erfaffer Ratten

tt)iv ganj öor im§, unb fä'^en ii)n tson fo öiefen «Seiten,

aU er üeifd^iebentlic^ üfeerfe^t [58] tüäre ; ba§ 6!)arQfteri=

ftifdie feines @eiftc§ follte un§ nad) forgfäliiger 5}erg(etd)ung

nidit enttoifi^en ; ben @ang feiner ^been toürben tüix t)erQU§

10 finben, fein eigent^ümli(^e§ ©epräge berfelben unterfd^eiben,

unb burc^ biefe tiettraute 33e!anntjd3aft mit ifjui feine nia^re

5Jlet)nung in jebem goöe äiemlid) ^uöerlä^ig fenncn lerner;.

Sann "Ratten luir bod^ auc^ eine grünblidje .^'enntni^ ber

©d^rift; unb tüitf^ten felbft, toaä toir p glauben ober nidjt

15 5U glauben .^ätten. Unb toao meijiien @ie , tt)ürbe bie

Ueberff^ung nicftt für ben 3(u§tegcr felbft ein ^robierftein

feiner StuSlegung fei)n ? 5Jlir fömmt e§ wenigftenö fo öor,

mnn id) eine Stelle im Seneca tefe, ha^ id) fie nur

bann etft beftimmt öerftel^e, Wenn id) fie in meine 5)tutter=

20 fpradje übetfe^t ()abe.

9tic^t mir atteitt, liebfter greunb, fonbern biete anbre

S^riften, toeld.e mit un§ in ä^nlic^en Ilmftänben finb,

merben e§ ba'tier bem ^erru ^lid^aeliS 2)an! miffen, ba^

er unfern ^gebürfniffen burd) eine neue Ueberfe^ung be§

25 3t. X. ab'^elfen loill. Sie ^aben geluiB feinen 1^erau§=

gefommenen .r->iob bereite fo begierig ergriffen, unb fo

angelegenttid) ftubtrt, aU id) e§ nur fjobt t|un fönnen.

%k C^rfc^etnung ift un§ beleben iüid)tig ; id) !ontme ^|nen

nun mit einigen (^ieban!en unb [59] ^^ragen barüber ent=

30 gegen, unb freue midt) auf S^re ^Inttoort.

3uerft l^elfen ©ie mid) au§ einer ®(^rt)ieiigfeit , hk

id} mir felbft nic^t gouj löfen faun. Seber aubre Ueber=

feljer einer alten ©djrift barf fein Original nic^t moberni=

firen. @r mu§ üielme^r ben ß^aracter unb @eift beSfelben

35 bel)6el^alten ; in bie religiöfe unb pl)i(ofopl)ifd)e S^enfungSort

feines 9}erfaffer§ fic^ gan^ l)tnein fe^en, ben eigentümlichen

©d^ttiung unb hci^ befonbre Gepräge feinet ©ebanlen, toenn
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betjbeg aud) no(^ ]o iüeit tjon ber Jieutigen 3h-t abgeben

foEte, fo treu aU mix^iiä) aitSbruden, unb ntte 3üGe bef=

fetben fo forgfältig in feine Ue6erfe^ung eintüeBen ; ba^ ber

ßefer eö empfinben fann: ber ©diriftfteHer , ben ic^ bor

mir 'ijobe, ift au§ ber unb ber 3eit, er lC)Qt bie S)enfung§= -.

art, ben ®efd)macf, biefe 3{rt be§ @enie§, bk f^e'^Ier ober

SSoHfommen'^eiten ber ©d§rei6ait u. f. to. S)ie lleberfe^ung

eine§ alten ®d)riftfteller§ ift ^auptfä($Ud§ für J?unftt)er=

ftänbige, bie nidjt bloB toiffen XüoUm, raa? er geba($t;

fonbern tüie er e§ gebadet , wie man überl^aupt j^u feiner lo

3eit gebadet unb feine ©ebanfen geftetbet ^at. ^ertjätt e§

fid) aber mit ber Ueberfe^ung ber ^Btbel eben fo? Sott

ettoa nur bie ^^teugierbe ber ßunftoerftänbigen gefdttiget

toerben, ben f(^riftftellerifc^en 6^ara!ter eine» ^3Jlofe§, [60]

S)at)ib§ ober ^aulu§, bie @ef(^ä(f)te unb ben ©eift 15

i^rer S^^i ii^b i'^re eigent{)ümlic§e Sibeen fennen p lernen?

Cber fott nid^t bie überfe^te ^gibet öorne^mticf) ein Sud^

3um Unlerrid£)t für ba§ ganje il'olf ber 6§riften unb für

aUerltt) ?{rt ^enfct;en fci)n? können aber bie ^JJteiften toof)l

einen Unterricht öerfteqn, toelifier in einer fold^en Sprad^e 20

unb S)enfuni3§art gefaxt ift, bie il^re ganj eigne, antife,

unb über'^aupt üon unferm gangbaren Sienfen unb (Sprechen

feljr üerfdjiebene (Sänge unb 53i(bungen {)at? "^^lü^fe alfo

bie ^iUl , Wenn fie ben 6t}riften nü^en fott, nidjt üon

attem (Jigenen unb S^remben be§ Crtginal§ entblößt, nur 25

nac^ bem ©inne in bie iieutige Spradje be§ Umgangs über=

fe^t Werben: ^a müßten nid)t bie @eletjrten, fo haih jie

bie '^ihd bogmatifd) be'^anbeln, bie angemeffenfte Ueber=

fe^ung erft teieber in foldie 2öorte umprägen, bie t)on att=

gemeinerer §a|Iid§feit finb, Wenn fie fetbft ba§ S)ogma üo

gehörig t)erftet)n ober üerftänblic^ mad^en Wotten? Sctieint

e§ Stilen bafier ber gwed ber 33ibet, jebermann§ ße^rer

äu fei;n, ntc^t au erfobern, ba^ i^r Sn^ott öon bem Ueber=

fe|er in hu fimpelften unb gangbarften 5Reben§arten ber

Sanbe§fprad)e gefaxt, ber originale 6ct)Wung be§ orientati= 35

fc^en Ür'^eber§ hingegen oermieben Werben muffe; inbem er

[61] bem 5)erftänbniffe be§ europäifc^en, jum I^eil aiemlid^
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untüiffenben 8efer§ e'^er nad^f^eitig aU bcförberltd^ feijtt

fönne? ^a, toenn bie SBemetfung öerfi^tebner (Sotte§gele"^i-ten

toat)r ift, tote fie mir toa'^r ju feijtx ft^eint, ba| bie meifteti

fd^tüärmetifcEien ^eijiiungen unb \ai]ä) beftimmten Se'^rfä^e

unter bert S{)riften au§ ^Jli^üerftanb ber antifen unb orien=

talifirenben 2)enf= unb ©pradjart ber bifilifdien 3}erfaffer

entfprungen [inb : SoEte man nid)t loo|l tl)un, toenn man
ert)i^ten ^f)antafien ober fc^toac^en .i?öpfen bie Duette,

batauS [ie ^u jdiöpfen ^jffegen, öerftopfte, unb in ber

10 3um HnterricEjt beftimraten Ueberfe^ung ben orientatifd)en

Si^tDung unb 5lu§bru(f in bie fimple ©proc^e be§ gemeinen

5Renfdjenöerftanbe§ öertoanbelte ?

^d) l^abe lange 3ett geglaubt, bie§ fcij aEein bie

3tDedmä^ige 5Irt, bie SSibel gu überfe|en, inbem fie unfern

15 europöifc^en l^öpfen jum allgemeinen ^Religionsunterricht

bienen foEe : id) mei^nete aud) gar nidjt, Unredjt barin ju

^aben. 2lber toie man fid) hod) blenben !ann ! ^c^ fal)e

bie toertli'^eimifdje ^iüelüberfe^ung , toel^e in be=

nannter 2lbfid)t gemacht 5U fet^n fdieint. unb id) fam balb

20 öon meiner 5)hi)nung ^urüd. 9toc^ übler mürben mir armen

ßai)en brau feijn, menn fotdjc Slrt ber Ueberfe^ung aEge=

mein gangbar gemorben [62] märe. S)ann tuäre bie Ueber=

fe^ung nic^t mel^r Ueberfe|ung, fonbern @rf{ärung ; toir

ilätten ni(^t bie SBorte be§ l^eiligen ©d^riftfteEerS, fonbern

25 ben ©inn, ben i^nen ber Ueberfe^er beijlegte ; unb ma§ hk

^auptfad^e ift, bie ^}iittel, ben eigentlid^en äJortrag ber

33ibel ju toiffen, ober öon ber 9itci^tigfeit ber Ueberfe^ung

einigermaffen felbft ju urtl^eilen, mären un§ au§ ben |)änben

getounben. äBer bie Sibel nad^ ben SBorten überfe^t, ber

30 lä^t un§ bod^ bie 2lu§brüde , hu gleichförmigen 9tebenö=

arten, ben 3ufammen^ang unb bie Solge ber @eban!en,

barau§ toir ben ©eift unb 3toed i^rer SSerfaffer fd^lieffen

!5nnen. 2Ber fie aber nad) bem ©inn, ben er i'^nen beij=

legt, überfe|t; ber legt i'^nen anbre 5(u§brüde unb 9fieben§=

35 arten in ben ^-ülunb; bilbet bie Otei'^e ber ©ebanfen nad)

feinem ©inne um, unb toifd)t bie ©puren be§ ®eifte§ unb

6|ara!ter§ ber SSerfaffer gang au§ i^ren ©c^riften l)inmeg.
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@r fann uns alfo i^veit etgentltd^en S^cä, 6f)m bo^ tütr

e§ xoafjxnt^mm, ganj au§ ben 2{ugen rüden. SGßtr i)abcn

nid)t metjr bae 2Bort ©otte§, jonbern ha^ 2Bort etne§

5}tenfctjen, öon beffen Uekereinftimniung iiut bem 2Borte

@otte§ \mx fein fic^rcs Urtdetl fäEen fönnen. Sttter übrigen 5

©ebredjen einer folc^en Ue6er|e^ung alfo nic^t einmal 3U

geoenfen , njürbe jie bloB um bie|e§ [63] einzigen toitlen

öerU)v'rflicf), unb pm religiöfen ©ebraudje felbft prüfenber

6I)riftt'n imtücl)ttg feijn: atlem eigenen [yorfcfien märe ou[

biefe iöeife ein S^d gelebt. 10

üjft e§ nun nidji traurig, ha% eine toörtltctie Ue6er=

fe^ung hu ^ibel ^wax liefert, toie ftc i]t ; aber aurf; öielen

ijeutigen (it)ri[ten iä)XD?x 3U öerftetjen madjt, unb p irrigen

SSorfteÜ'ungen Derania^t? eine Ueberfe^ung nai^ bem Sinn
f)ingegen fie ^n^ar fa^lic^er machen fann

;
3ugleid§ aber 15

au(^ bem Ungele^rten bie fidlere Uebergeugung raubt, ba§

er bie '-Bibel in ^änben tiabe? ^ann man nic^t ha§i (Sute

üon beijben mit einanber vereinigen, unb bem @d)aben, ber

au§ jeber befonber§ entftefjen fann, öorbeugen? llnftreitig

mürbe bag einer Ueberfe^ung ber Sibel fel^r diel 2Bertl^ 20

ert^eilen. ^ä) toill ^^mn fogen, mie id) glaube, ha^ e§

mögli(^ 3U macfien fei). 2BtbcrIegen ober 6erid)tigen Sie

meine ^bee, Sie toerben mir in beijben fällen miHfommcn

feiju. (TitoaS "^at iperr '^li\d)atli§ t)ieber gel^örigeS in

feiner 33orrcbe berührt ; aber er I)at ee nid)t in biefem 25

@efid)t§punft betrad)tet; bat)er e§ aud), toie mid) bünft,

o{)ne fattfame Seftimmung gefagt ift.

•^ie ißiibung ber Sprad)e, beren fic^ bie biblifd^en

Sßerfaffer beö 51. X. bebiencn, ift nic^t allein Don unfern

neuern europäifd^en [64] Sprachen fef)r oerfdjieben
;
fonbern 30

auc^ ber @eift unb bie ^enfuncigart ber 53erfaffer unb

aud) ii)re§ 33olf§ ; bie 5Jlaffe ber ^been, bie fie fiatten ; hk

5lrt fie mit einanber ^u üerbinben, unb bie 3Jlajimen, bie

fie im Renten befolgten, untevfd^eiben fie oon aüer Ijeutigen

S)enfung§art gan,3 ungemein, ^enen Unterfd^ieb ^aben bie 33

Heberfe^er ber S3ibel ^roar bemerft, unb ben Öefer auc^ oft

merfen laffen: aber biefen, ber mir ber mid)tigfte ju fet)n

Litteraturdenkmale iles lö. u. 19. Jabrh. So. 20
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fc^eint, tfobt i($ tt)enigften§ bei ben Ueberfe^etn unb 21[it§=

legem, bie td) l^abe nodife^en fontien, nidjt beftimmt genug

angebeutet gefunben. SDielme'^r teilten fie bem alten ©i:^rift=

fteEer oft it)re 2lugen unb il^xen mobernen ttieologifdien

5 ober :p^iIofDpt)ifcE)en (Seift. ®te alten ^uben unb il^rc

©tammöäter lebten jur Qdt ber JTinbl£)ett be§ menfdjlid^en

@ef cljledjts : bie natürlichen Urfarfien ber S)inge n^aren il^nen

toenig ober gar nid^t betannt; junt tieffinnigen 9taci)benfen

toaren fie nidit aufgelegt; bit Qafjl il^rer ^been rjar ftein,

10 unb erftrecfte fid) nur auf ba§, ftiaS fie bor fid) fatjen, auf

bie (Segenftänbe il§rer nod^ fim^eln 58ebürfniffe , unb auf

bie ßrfenntni^ unb 2Bei§t)eit, bie i^nen öou i^ren 3)ätern

überliefert toar; tt)re ^been t)atten anfangt feine unb in

fpätern Reiten nur toenige garbe öon .fünften unb 2ßiffen=

3 5 fGräften ; unb it)re ©ebanfen [65] blieben innerhalb ber

©rängen fielen, toeld^e it)nen bie Sefc^affen^eit i{)re§ Sianbe§,

hk 2lrt itirer SSebürfniffe , bie @efd)id)te it)re§ 5ßoIf§ unb
bie Ueberlteferungen it)rer SSäter gefe|t !§atten. Qrin SSolf

oon fo firnpler unb eingefd)ränfter ©enfungSart , UieldjeS

20 bon feinen SSätern gelernt l^atte, ha'^ aüe§ bon {*5ott ]^er=

rü'^re, unb er aud^ il^re Später unmittelbar unterrtd)tet

unb gefü'^ret l^abe; toeW^e^ felbft an bie unmittelbare

9tegterung ©otte§ unb an feine tt)eo!ratifc^e 9iegimentg=

berfaffung getootint mar, unb überbem bie natürlid^en Ur=

25 fachen ber S)tnge nidit tonnte, nie unterfud)t l^atte, tonnte

toot)! feine onbre religiöfe 3)enfung§art t)aben, al§ ha^ e§

atteg unmittelbar auf (Ä)ott be^og unb i'^m unmittelbar

5ufd)rieb. (Sott mar e§, ber S3rob gab, unb aud) ben

2ob bom ^immel fanbte ; er lie^ regnen unb gab §rud)t=

30 baifeit, unb mad]te e§ aud) mieber unfrudjtbar : er mad^te

ben 5)tenfd§en fromm unb berljärtete aud) ben 5)LU)arao; er

berblenbete ben ÜJtenfden unb eTleud)tete i'^n; @Iüd unb

llnglüd, ©ünbe unb grömmigfeit fam bon if)m.

Sollten ha^ |)ebrai§men fet)n, mie ^err ^Dtic^aeliS

35met)nt; ober finb e§ nid)t btelmef)r d)aracteriftifd)e 3üge

ber ®enfnng§art etne§ fo einfältigen, unb fo unmittelbar

an (Sott gemö^nten 33oIf§, al§ e§ ha^ SSolf [66] Sfrael
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)rüx ? S)er gemeine ^Jlann unter im§, ber eben fo einfältig

unb burdj bie <Bpxad-)t ber 58tbel ßelel)rt ift, alle§ unnnttel=

bar auf (Sjott ju be^ie^en, benft nod) eben fo. S)iefe 3üge

nni^ ber lleberfe^er genau unb budjftäblirf) auSbrücfen nnb
bet)bet)alten. ?lu§ tneldjem ©runbe aber? ©ntfc^eiben ©ie o

grüifdien ^errn 5Jlid§aeH§ unb mir. @r meijnt, folc^en

9ieben§arten muffe ber ©inn, unb felbft ber ridjtige (tii)

öerftel)e unfre gegentoärtige au§ beuttiaierer ©infidjt ent=

ftanbne 5DorfteEung§arten borunter,) nidjt untergefd)oben

luerben, toeil man baburd) OJli^trauen gegen bie Utberfe|ung ]o

bei) öerfdiiebnen !ird;Iic^en $partl)eijen ertoede, für meldte

biefe 3{eben§arten be§ Originals S5eranlaffungeu unb 5Be=

toeife },\i unterfc^eibenben ©laubenski^ren getcorben finb.

;3d) red)ne e§ hingegen jur nötfjigen %xcm ber Ueberfe^ung,

ben (Seift unb hk 2)enfung§art be§ £)ciginal§ genau au§äu= 15

brüden, nic^t me^r, nid)t meniger : unb ben Serfaffer gan^

bud}ftäblid] fo fpred^en ju laffen, mie er nadi feiner gaffung

]pxaä) unb bact)te, nid)t tüie toix nad) unfrer tl§eotogtfd)eu

unb pbiIofopI)ifc^en gaffung bie Sad^e benfen, unb feine

SBorte beuten. @onft öerliert bie 33ibelüberfe^ung it)r 20

antiteö Slnfel^n, unb ben Slon ber 2ßa'f)rt)eit, ben fie haijtt

erplt; ha^ man 5Ränner fpred)eu l^ört, beren [67] ^]Jtao^

unb ?lrt 5U benfen fo fetjv uon ber unfrigen abroetd^t, aber

mit ber ö)efd)ic^te it)re§ SoI!§ fo fjarmonifd) 3ufammen=

ftimmt. 25

^)U eben biefen d^aracteriftifd)en 3^9^^ ^^^ @eifte§

ber <£d)riftfteEer 91. %. rechne id; öteHeic^t me'^r, al§ mir

bie ®ottegge(e^rten gelten taffen möd)ten. ©le toerben e§

tbun, too Sie mid^ nid^t eine§ beffern ju belet)ren miffen.

S)a§ 51. %. fdireibt aUe§, Slufferorbentlid^e unb ^crDor= so

fted)enbe, ba§ fie an ben ©aben ober 2:baten ber ^enfd)en

bemerften, bem ßinfluffe einer unfid)tbaren .ßraft ober bem

©eifte @otte§ 3u: uic^t, tnie mid) bünft, al§ fet) e§ baburd^

ausgemacht, ba§ ©otteS ©etft toirflid) unmittelbar mirtfam

babet) getoefen; fonbern tt)eilä mar eS ber llnroiffen'^eit ber 35

alten J^eiten gemö^, ungeroöt)nlid)en @rfd)Pinungen über=

natürliche Urfact)en ju geben; tl)eil§ maren fie burd) it)re

20*
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?Retigion, btc alles auf (Sott Be^og, unb burd§ bie tmrüirfie

^'lempd bei- Eingebung bes @et[te§ ®otte§ unter t{)rem

33ül!, in i()rcm Senfen unb ©preisen baju gctoötjut, allec-

Slufferorbentlidje ber ^m\)t, ber ®e|cl)idlid)fett , beg poe=

5 tifd)en (Senies u. |. lu. öon bem @eifte ©otteS pt Benennen.

3^ad) eben bcm [impeln unb religiofen ©eiftc tou^ten fte

ba§, inaS gro|, ev'^afcen unb nov^üglid) toav, ntci^t "^ölier

unb anftänbiger Dorsufteltten ; al§ raenn fie ifjm ben 9Za=

[68] men ®otte§ berilegten. ©in groffer Serg toar ein

10 ^eig ©ütteä , eine öorjüglic^e Stabt eine @tabt @otte§,

ein fei^r frommer ober njeifer 'JRann ein 5)lann @ottel

u. f.
n)., UJeil fie burdj i^re 9?eligion unb ®en!ung§art

in allen Singen unniittetbar auf (öott geroiefen luaren,

unb uieil atCc§, toaä (Finbrud bei) i^nen macf;te, fie gleich

15 toieber an @ott, ben föeber alle§ (Sutcn unb ben unmittet=

baren 23eforger aller il^rer 3d)i£f|ale erinnerte, ^d) ^toeifl?

ba'^er, baß man aU^ fo(ij^e unb äljnlid^e 5?orfteIlung§arten

unb SluSbrüde pm genauen ^ka§ftabe ne'^men muffe, unfre

oiel reichere unb pljtfofop^ifdjerc 3)orfteHung§arten ber 3te=

£ü UgionäleI)re barnad) ju meffen, ober unfre 21§eoIogie nac^

ber irrigen 5U bilben. ®ott licf^ fie an jenen gelten, ni($t

aU ob alles toirfUd) fo fet), unb üon allen fotgenben

3eiten fo öerftanben toerben muffe, »oie fie e§ backten;

fonbern meil fie e§ nac^ iljrer S^offung nid^t anber§ benfen

25 tonnten, ^a er bequemte ftd) felbft in feinen unmittel=

baten llnter!)anb(ungen mit bem jübifc^en 3}olte 3U biefem

2on it)reö @eifte§ unb ^u ben Stuebrüden, bie i^rer iya|fung

gemä§ toaren; loeil er it)nen anber§ nidjt öerftänblidj loerben

tonnte, nod^ ^uc^ ben SSorfa^ Ijatte, i'^nen pt)i(ofopI)ifc^ere

30 @infid)ten ju geben unb i'^re 5öorfteIlung§art 3U berid)tigen

;

fonbern [69] bie gorm i§re§ S)enfen§ Dielmet)r, fc mie fie

toar, ju moratifdien S^^eden unb ^u ßr^eugung einer

lebenbigen @f)rfurd)t gegen il^n Ijin^utenten. ©oHte biefe

^Beobat^tung gegrünbet fei)n; fo l^ätte man tool^l ol^ne

85 anbertoeitige nätjere 3eugniffe ber Sct)rift fein 9tec§t, au§

ben 9iebensarten ber bibnfd)en 5ßerfaffer, @ott ]§at bieg

ober ba§ getrau, ber @eift @otte§ tarn ober toar in biefem
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ober bem, ein böfer ober guter ©eift öom <5perrn tarn ü&er

i^n, ber ©et[t be§ .^errn ift bon ilim gelyid^en, unb ber=

glei(f)en, ben Sd^Iu^ 5U jtel^en: ba^ fötr toirfticf} burd;

btefe 9lebenöarten öon einer jebesmattgen unmittelbaren

3Birfung (Sotte§ unb jeineS @eiftf§ belehret toerben follen ; 5

fonbern fie finb für unb an [idi SH^ ^on ber 6^ara!ter=

iprad^e be§ reltgiofen unb fimpetn ®etfte§ unter bem alten

jübiidycn 5>olfe, roetc^ee fidfi aüeg unmittelbar auf @ott

3U benfen gemo^^nt war. ^JJlir
f(feinen üerf(^iebene 2lu§-

brüde be§ 3üten fotootjt at§ 'Jtcuen 2eftamcnt§, '^ierburd^ 10

ein fieHereS Sid^t, unb mand)e 35eftimntungen unferer

©laubensle^ren eine genauere 33frid)tiguug 3U erhalten.

'S^oä) i(fi mage mic^ ^u tief in ein fxembe§ S^elb: ift e§

aber un§ Sat;en, toenn toir unfre SSibet ftubiren, unb ettoag

3u feljen glauben, nidi^t öergönnt, e§ ^u fagen, unb Se= 15

(efirung barüber ju fobern?

[70] ^ä) beuge toieber ein, unb befenne S^nen, ba^

ic^ auü bem bisl^er gefegten für ben Ueberfe^er ber SBibel

unb befonberö be§ 'ä. %. fofgenbe 9ftegel gebogen 'i^abe, bie

iä) md)t gern öerle^t fet)eu mö($te: 9UIe ^tuSbrüde^o

bes Criginate, löeldje htn ©eift unb bie Senfung§=
ort be§ biblifc^en ^erfafferei, ober feine§ 2>oIf§,

ober feines 3eitaitei-"§ d)aracterifiren, mu^ ber

Ueberfe^er bu(^ftäbltd) übertragen, menn er treu

fetju, unb mid^ ööUig in bie .Sage be§ Sa)rift= 25

ftederS öerfe|en töili. g^rei^ttd) »erben toir bann in

biefen uralten ©diriften ;3been antreffen, bie mit unfern

me^r entrcidelten unb pf)ilofopl)iid)en berid)tigtcnbogmatifdjen

S^orftellungSarten nii^t übereiiiüintmen. S)a§ mu§ nun

l^eutigen ungeletjvten Öefern, bie hk iöibel ^u if)rem Unter= 30

rid)t lefen, in einigen 5lnmer!ungen gejagt, bie S'^eologie

unb fimple S)en!ung§art ber bar.ialigen ^eit ^iftorifd) ent=

toidelt, i^r Unterfd)ieb öor unfrer Ijeutigen 2;^eoIogie gezeigt

»erben; bomit er einfelje, toie üiei beftimmter unb l)eller

unb auSfül^rlidier unfre formale ©rfentitni^ ber 9religion§= 35

»al^r^eiten, t!^eil§ burd} ben nadjfolgenben immer umftänb=

Iid)ern Unterrid)t ber Schrift, tl)eit§ burc§ bie Sßergleid^ung
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mit einer yJtenQe neu eifunbner unb rid^liger erfannteu

uatüiitcfjen Söa^r^eiten [71] gelüorben fei); bann tüirb er

aud) ben @'ct)Iii^ bnrau§ 3tef)en: id) mu^ itjre :jbeen ntc^t

nac^ ben meintgen beurf^eilen, nod) meine au§ ben ifirigeu

5 f(^öpfen, noc^ if)re unb meine onber» at§ im 'itUgemeinen

in Uetereinftimmung fe^en n?of(en; benn nad^fotgenbe C|fen=

barungen unb bte iTenntniffe bev folgenben Reiten i)aUn

er[t bie genauem iBeftimmungeu unb ßinjc^ranfungen £)in,5U=

gett}an, todqt jenen alten unb einfältigen Reiten noc^ fehlen.

10 9lact) einer folc^eu Erläuterung toürbe ein l^eutiger unge=

lel^rter ßejer nic|t ferner einer jebcSmaligen Srflärung fold)er

SfJebenSarten unb 2Iu§brücfe bebürfen ; unb fattfam t)ertoal)rt

fei)n, nid^t unricfjtige ®lauben5(e!)ren aii^ 9Jlt2beutung ber=

fel6cn ju Hiben.

15 9iuffer bem ©eift unb ber S)en!ungöart eine» alten

8djriftfte}Ier§ fömmt noc§ fein Stijt unb feine ©prad)e
in i^etrad}tung. ^ä) unterfdieibe bci}be§ üou einanber, unb

tedjne 3u jenem ben ^^lusbrud feine» eigentl)ümli(^en ®enieö

unb @efd§macf§, ^u biefer aber nur ha§, iüo§ jur giam=

20 matifd)en Silbuiig berfclbeu gtl^ort. Mit toeldjem 3(uge

ein SSerfaffer feine Materie anfielet, wie er feine @eban!en

orbnet, öergleidjt, oerbinbet, tuie töeit er fic§ bafür intere|irt,

auf tüddjz 2lrt er Don einem 3um anbern übergebt: imb

ift er Siebter; auf toeldje 9?eif)e bou 23ilbern [72J unb

25 ©mpfinbungen fein ©eift gcrät^, toelc^er Figuren er fic^

Bebient, ,]U tt)eld)cm ^diwunge er fid^ er^^ebt, ju toeldjem

^^at|o§ il^n feine Smpfinbungen beleben, unb raie tmii fie

il^n führen: ber 9lu§brucf üon allem biefen 3ufammen=

genommen, mai^it hen eigenen unb c§aracteri[tifd)en @ti)t

30 be§ 5}erfaffer§ auö. ^Son biefem mill id) nid)l§ in ber

Ueberfe^ung üerlieren; fonbern eine treue .ß'opie üon bem

originalen ®ange be§ Ur!^e6er§ l)aben. ^eine ^erfd^önerung

feiner 33ilber, feine 33erid)tigung feiner O^iguren unb (5)leid)=

niffe, feine oierftärfung ober Milberung feine§ 3iffeft§, feine

35 Stueeinanberfe^ung feiner S^bcen ; nicf)t5, haii feinen Sdblüffen

mel)r ^raft, feiner ßr^ä^lung me'^r ^teij, feinen ©ebanfeu

me^r 33£rbinbung geben fönnte, als er felbft l^ineingeteget
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{)at. ^d) toiU iJ)n lefen, toie er ift. ^n biejer 3(6[td§t,

bünft mict), fann [irf) ein Ueberfe^er ntcfit genau genug an
fein Original galten; ionft fdiafft er e§ in eine moberne

(Seftalt um, unb giebt i^m bk SBenbung feinet eigenen

®eifte§; er oerroifdöt bie iCrigitial^eiij^nung , unb buri^ 5

frenibe 3iige ober abftcc^enbe 3^arben giebt er bem ©an^en
ein bi5l)arnionirenbe5 Slnfe^n. ©0 fc^roer e§ alfo auctj bem
Ueberfe^er eines alten, befonberg ^^ebräifd^en @cftriftfteller§

fet)n mag, ben Criginalausbruif beftimmt ^u treffen; fo

ttpürbe [73] id^ e§ itjm hod), al§ eine unoerbrücf)Iid)e Sieget 10

aufbringen: %llt§>, toag ^um Btijl be§ 3)erfaffer§
geliört, auf§ genaucfte unb toörtlid^ im S)eutfc^en

au§^ubrüd£en, bamit man ben £on bes Crigi =

nal§ nict)t öerliere. ^^oar fott er baburd) nic§t un=

beutfd) Werben, aber auc| nur ba, mo er unbeutfc^ merben 15

föunte, fott e§ i^m erlaubt fet)n, im S^ejt ben 5>3ud§ftaben

3u berlajfen, unb ben ©inn, fo gut er fann, anatogifc^

ausjubrüiien : unter bem 3;ert l^ingegen öerlange id) glei(^

bie roörttidie Ueberfe^ung ber eigenen SBorte be§ Criginatg,

um fetbft fet)en ju fönnen , tt)ie fid) ber 'iluebrud be§ 20

Original» jum Sluöbrud feines Ucberfe^erS oerljaite.

2llle§, tt)a§ nun nad^ ^Ib^ug ber Senfungsart unb

be« ©ti)l» an einem alten ©c^riftfteßer nod^ @igentl^üm=

lid^ei übrig bleibt, fc^eint mir bloS p feiner «Sprache alä

Sprache ju gel)ören. S)ie .g)ebräifd)e tann ic^ ^toar nic^t be= 25

mtt)eilen; roenn id) aber au§ ber Sinologie anberer ©prad^en,

unb au§ mandien mörttic^en Ueberfe^ungen fdjlieffen barf,

fo i)üt fie eine IDIenge i^biottömen, tteldje useber üon ber

2)enfung§art ber bainaligen 3eit entftanben, noc^ burd; htn

eigentljümlidjen ©tijl beä 9.>erfaffer§ gebilbet [inb. 3fft ber 30

Ueberfe^er 3U breift, tttenn er alte, bie Pon [74] foli^er 2lrt

finb, als tt)illfül)rtid)e Qdäjm betradjtet, bie er nic^t dngft=

iid) überfe^en fotl, fobalb fie unbeutfd) unb unoerftänblid)

lauten mürben? ^a, ift ber :i3i6elüberfet^er, ber allen fa§=

lict) feiju foll, nic^t Derpflidjtet, bie .^ebraiämen, bie bloffen 35

®igentf)ümlid)teiten ber Sprache, meldje beutfd)en O^ren
unb beutfd^en Seelen fremb finb, nid)t nac^ ben Söorten,



308

fonbem v.ad) htm ©tnn ju ü6eife|en? Slkr ju iolctiem

Ueberfe^er, toerben ©ie fügen, ge'fiört fetjr biel. grei^lid)

fe'f)t öiel: er mu§ nic^t ottein ein geübter Slirac^fenner;

er mu^ ancC) mit bem Ütationafgeift unb mit bem inbil)i=

5 buetten ß^jarafter be§ (Seifteö feine§ Sd)riftftener§ fo öer=

traut befünnt jri)n: ba^ er S:enfurig§art unb Sprad)6übung,

©ii}I unb SBortfüaung beftimmt öon einanber 3U unter=

fdjeiben toei^. ©onft maä)t er mir au§ (fiarafteriftifdjen

Sügen ber ontifen S)enfimg§art b(offe liebrailmen, unb

10 ,g)ebrQi§men giebt er mir für ©runb^üge be§ Criginal=

gemälbee: luib bann bin id) fefir betrogen, ^d) motzte

3. @. moljt loiffen, ob e§ me!)r al§ blcffe ^ieBrai§men finb,

tnenn <gerr 9}iid§aelt§ ^ap. 1, ö. 1. fagt: >g)iob n^ar

ungct^eiltes t-^er^ene, b. t. fein SBitlgötterer; i?aü. 12,

15 t), 22: ®a§ 2:iefe au§ ber ginfterni^, b. t. bie

finftre 3;iefe; slap. 14, ö. 4: ein fDtd;er @ in feiner ift

nid)t Oorf)an= [75] ben, b. i. nid^t ©in er ift fo; S^ap. 15,

ö. 27: fein ©eiid^t mit Seit bebeden, unb einen

biden Ueberjug über ben ßeib l^oben, b. i. nn
20 fetteg ß)efi(^t unb einen gemiifteten 2£anft fiaben; ö. 35:

hit Statur bereitet ^Betrug in iljrem ^eiht 3U,

b. i. fie njerben burd) il^re eigne ©eburt betrogen; ito.p. 18,

ö. 7: feine fdimerjl^afte ©d^ritte, b. t. feine Sdjritte

3um Unglüd; .^ap. 42, ü. 25: unter bit .^ananiter
25 öertiieilen, b. i. an fie öerfaufen, u. a. iü. ©inb e§

btoffe .gebraiömeu, fo toitt td^ fie nic^t tD5rtlic|, fonbern

beutfc^ unb oerftonblid) Icfen; attenfattä tann er mir, \m
er .^iyeifet^aft ift, hen |)ebrai§mu§ unter ben %ep, fe^eii:

finb e§ aber 6!§ara!terjüge be§ @eifte§ ber S^it unb be§

' Drigina(üerfaffer§; fo münfd}e ic^ p fet)en, mie fie e§

finb: fonft toei^ id) nic^t, tt)a§ id^ au§ bitfen ungeto5^n=

(ictien 9Jeben§arten mad^en fofl.

Wie läuft meine g^eber mit mir fort! S«^ toollte

;S§nen nur fagen, raie mir i^errn 2)cid)aeli§ Ueberfetjung

35 t^iobs gefallen, unb ma§ id) in 33ergleid)ung mit Sut^er§
feiner baran bemerft l^abe: unb über bem 5iad)benfen, ma§

\ä) ;3^nen fagen ttJoKie, t)aU id) micf) felbft an be§ Ueber=
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fe^er» 5pia^ ö^fif^t; ^"»^ "*'i^ Sfiegeln Befitmmt iinb auf=

gefud)t, hk id) gu beobad)teti habtn tüürbe. 8el^n 3ie [76]

3U, in tDie fern eiraa§ ijou meinem ©efcfilua^ ju fcraiK^en

fei). 2Ba§ id§ S^nen eigentlid) jugebadjt i)atk, ba§ ruerbe

ict} ttjo^l anf einen neuen 3?rief öerfparen niüfjcn. 5

IL

Sag mn§ i($ ßefte'^n, auö ^enn ^ic^aelig Uekr=

fe^ung ^abe id) ben -öiob lueit fceffer t)erfte!)n lernen, a{§

aug bem Sutlier. ¥dä)t bloB ein5elne Stellen, bie mir

juöor bunfei lüaren, finb mir flar, fonbern on(^ ber ©eift 10

be§ 3Jerfaf|eT§, ber ß^arafter ber rebcnben ^perjonen, unb

ber @rnnb unb bie ^yolge i^rer ©ebanfen i[t mir fennt=

lidjer gemorben. ^d) fommc nun in genauere 5ßefannt=

]d]a\i mit bem Sjerraffer, ber im alten ©gijpten fein

grenibliug getoefen, in Slraftien unb beffen 9tac^Barict;a|t 15

3U Caufe get)5rt, unb bei) alter feiner geletirten unb p'£)i{o=

fopijifd^en ßinfid^t bod) ton ber alten jinipeln ©enfungeart,

unb ben umgefdanüdten Sitten be§ ipirtentebeng unb be»

patriard^atiic^en (£tanbc§, mobon fidj noc§ blete§ bt§ iz^t

in 2lra6ien er!t|alten ^at, nii^t abmeidjt. Sa^ eä afier 20

5!)to]e§ fei), tommt mir nid)t ma't)rf($einli(^ öor; benn id)

t)abe im ganzen 35ud}e feinen [77] ©ebanfen mal§rgenommen,

ber aud) nur bie fyarfce baüon Ijätte, ba^ ber SSerfaffer

mit ber @efd)i(^te ber ^45atrtar($en unb ber i'tjnen miber=

fot}rnen £[fen6arungen ©otte§ befannt gemefen. Sie reben- -20

ben ^^etfonen '^aben feinen Bug ^^n jübifcr.er ober ifraeli=

tifd)er £enfung§art: ©ie miffen jtoar, ba§ @ott bie Sßelt

erfd)affen l^abe unb regiere ; aber e§ ift it)nen nid)t an3U=

fefin, ba^ [ie üon ber Sd;üpfung§gefc^id]te unb bem 5Ber=

fallen @otte§ gegen bie ßr^üäter Äenntni^ t)aben: e§ finb 30

SBeifeu, bie @ott unb feine ©igenfc^aften au§ ber 5ktur

unb bem Sauf ber 2BeIt erfannt, aus ben Sittenfprüc^en

il^rer SSorfa^ren, unb au§ überlieferten Crafetn ober gött=

liefen Sluäfprüc^en Sßeie^eit gefammlet '^aben; aber toeber

biefe nod} jene ^aben einige ^^e^nlid^feit mit bemjenigen, 35
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mag unö Don ben ßr^bätexn utib ben CffenBarungen

®otte§ an [te im erftcn $^ud) 9}bfi§ eqäfilt tootben ift,

3ft ber SSerfaffer ein Sf^aelit getoefen, tote ^at er alte

feine eingefogne fjiftorifdje iiJib retigiöfe ^enntniffe in biejer

s Schrift |o fefjr Uerläugnen fönuen? 2Bar er fein Sfraelit,

toofier Ijotte er bie riii)tige unb tiefe Xt)eo(ogie, tt)eldt)e bie

(Ir^öäter faum in eben bem (Sjrabe geäuffert (joben; unb

tt)ie tarn e§ boc^, ba^ er .^cbräifdj fd)rieb, über fein ®e=

bid}t ben 4">e&'fäevn in bie Jpänbe fiel? |)elfen Sie mir,

10 biefe§ jRääet lofen.

[78] ®a8 @ebid)t ift nid§t§ meiier, aU ein bloffeö

©efpräi^ 3tt)if(^en ^iob unb feinen ?yveunben. ^anbtung

ift gar nidjt barin. |)io6 ift burd) fein @Ienb fo empfiub=

üd) gerütjrt, ba& er feine ©ebutt öermünfcl^t: feine (5^reunbe

lä tüoüen i^n tröften unb predit toeifen, unb gerat^en barüber

mit bem unglüdtidien i^hnn, ben fie nid)t fanft genug

bel^anbeln, in einen ©treit. 6r be'^auptet mit einer ^^eftig=

feit be§ 2lffeftö, bie jtoar unefirexbietig gegen @ott, aber

IDa^r, imb ber ffirijffe feine§ Unglütfä red^t angemeffen ift,

20 ba^ il)m unredit geft^e^e, ©tol^ eine§ guten ©etoiffenä,

bittere, ^utoeilen mütt)enbe ßmpfinbung feineö dienbS, unb

unben)eglid)er ßifer für bie Xugenb reben aul i^m. <Bnn

ßtjarafter ift mirfUd) gro^ unb tragifd), mol)i ausgebrüdt

unb mo|l erl)alten : mitten in feinem ^ifftct benf t er rid^=

25 tiger , p!^i(ofop!^tfc^er unb ^ufammenfjängeuber, aU feine

greunbe, ®iefe fdieinen mir alle feinen beftimmten 6^a=

racter ju ^aben : fie moilen alle ben meifen |)tc& 3jßeiö^eit

lehren; fie bringen e§ U)m alle auf, ba^ er fid) an ®ott

t)erfd)ulbet f)a6en muffe, nnh unterf(^etben fid) nur baburd)

30 bon einanber, ba^ einer i^m weniger Tjart begegnet, aU
ber anbre

; fie fatten alle in SBieber^oIungeu unb auf S)inge,

bie nid)t jur @ad)e getjören : unb lieben eö befonberS, nod)

mtf)i at§ ^iob, fid) bei; jeber Gelegenheit in [79] erhabene

S3efd)reibungen ju öerlieren, fie mögen ^um ^roede bienen

35 ober nid)t. ^d) fann mid) bo^er nod^ nidjt überzeugen,

ba^ jeber unter i^nen ben beftimmten öljaracter unb ben

unterfdjeibenben ^^ed ber Meht geljobt liaben foltte, htn
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i^uen <gierr 5!Jlid)QcU§ Beilegen, uiib au§ ryeld^en er

ptreilen ben 3uiflni"^£i^^an9 itjrer (Sebanfen erftären toiü.

6oIIte nic^t öielme^r ber SJlangel eine§ oölltg paffenben

$Iaii» unb ber get)övtgen 25ertf)ettung ber 'EoHen; bie

5lii5fd^toeifimgen in bie Be[c^reibenbe 5]3oe[ie, tooviu ficf) ber 5

^^erfaffer xe<i)t 3U gefallen, unb aud) bei) allen '^perfonen

etneilei) Slon su I)aben fd)eint; unb bie '^efjltx, barin bie

rebenben 5pericnen iniber bie iHegeln ber Difputirfunft ge=

raifjen, toejenttic^e ^üge öou bem finipeln 5lltert!^um ferin,

barin hk'ie'i @ebitt)t gejc^rieben i[t? @ott jelbft, ber ba§ 10

@eipröd§ enbiget, löfet ben Änoten nidt)t; fonbern fobert

Oietme^r ben übermüi^igen ^iob I^erauS, \id) mit if)m an

^}tact;t unb SBeis^^eit 3U meffen. ®iefe 9tebe ©otteä ent=

i)ali öiele eri)a6ne 3üge , ha^ gefte^ ic^ : 06 toir ca aber

^eut 3U Sage gan^ anftänbig finben mürben, (Sott alfo i.>

rebenb ein^ufüiiren ; ba§ tueiB id) nic^t.

g-inben Sic in biefen :3b2en etroaS raa^reS, fo fc^reiben

(Sie e§ ber neuen Ueberfetjung ^u, in U)eld)er ic^ ben ^iob

genauer ^abt [80] [tubiren tonnen. 5Eie ^Jlnorbnung be§

©an^en, ben 6f)aracter ber --perfonen, bie ^yolge i^rer @e= 20

bauten, bie Starte unb ben Sinn i^rer Slusfprüc^e ^abe

id) bejfer t)erfie^u lernen; feitbem mir ^err 'ilcic^aetiS

ba§, toas Suttier oft nur gerat^en, aber nic^t red^t ge=

ratzen ^at, in fotd^em Sii^te gezeigt ^at, ha% id) mir felbft

^abe !^elfeu, unb au§ ber 23efd)affen^eit beö 3^on§ unb bem 20

^nf)alt ber Dtebe ben Sinn beurt^eilen tonnen, '-öon biefer

Seite loeiB id) it)m alfo öiel 3^anf; unb menn Sie felbft

feine Ueberfeljung bereite ,5ur ^anb genommen tjaben, fo

merben Sie e§ auc^ ot)ne mein (Erinnern bemerten, ba§ er

un» Saijen gute 2)ienfte burd^ feine 9lrbeit geteiftet l^abe. 30

Slber ging !ann id} ^l^nen ni(^t bergen, ^c^ raünfc^te,

boB <^err ÜJHd)ael{§ ben ^^Xuebrud forgfdttiger gerodelt,

unb Sut^erg träftige Sprac£)e metjr jum ÜJJufter ge=

nommen, ober me^r beijbe^aUen §aben möd)te, al^ er get§an

!^at. Unfre Sprache ift fc^on fo f(^teppenb burc^ bie ^JJlenge 35

ber -öülfgroörter , burd) lange Slrtifeln unb fpanneniueite

Stebensarten, baß man red£)t barauf finnen foEte, be§ ®e=
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f(i)le)Dpe§ toenifler ^u niadjen. S)eutfct)e ^4.^{)i(o|opi)eu unb

Sleologen ^aben fte butd) eine 3}ienge abftrocter ^fiamen

unb Äunfltoörter, toeldje aü^n gongbar getuorbcn [81] jinb,

uodj fd^Iaüev, unb äufllficl} boc^ ftro^enber gemacht: llnjre

.-, $rofe ift leiber !alt unb gebe^nt babuvd^ geworben ; unb

ba§ ©tubium unb 53hifter ber Beffetn (Sd^tififteller unfrer

unb ber folgenben ^dt niu^ if)x erft tüieber ben gefegten

unb männUdjen (^nng geben, ba^u fie bui'(^ bie Statur

un|rer @prad)e fceftimmt ift. ^n ber 5poefie o6ev, unb in

10 einer fo feurigen, al§ bie ^ßoefie .!pioB§ ift, ift e§ nod) üiel

unleibl{d)er, mitten int 3Iffect ober im poetifdjen ©{:t)iDunge

auf matte 3(u§brüct'c unb fcijleppenbe 9febensarten ,yi ftoffen.

Cft fann ber 'Sad)c mit einer ^Ieintg!eit abgel^olfen merben

:

unb ic^ tounbre niidf), ta^ ^nx 5niic§aeli§ feinem ©tijt

15 biefe .^ülfe nic^t gegeben ^at; ba er t^eiB felbft an öieleu

©teilen bie ©prai^e richtig gemanbt, tt]ei(§ amb, ba§ faft

immer glücclici^e 5Jlufter ßut^erS öor fid^ getiaüt §at.

g-inben ©ie e§ 3. @. ßon (Soit poetifcJ) fcf)ön gefagt:

er 6ered)net ba§ SSer'^ftltni^ be§ Si(i)t§ jur g^iii=

2ofternt|, Aap. 26, 30. iljer'^öItniB ift gar fein i3oe=

tifdier ^luebrud, unb bie gan^e S^^^^ ifi- 6efonber§ in i^reni

^ufammenftange, fe^r matt: a mifit Sii^t unb fyinfterni^

gegen einanber, ober Sidbt unb fyinfterni§ fe^t er it)rc

(Sränjen, mürbe, bünft raic^, poetifd)er füngen. ®er
25 9Jebcn§art im fotgenben itapttel u. 6. mein ©emiffen

Ijat [82] feinen ^orlüurf oon meinen öergangeneu
2;agen, mürbe id] ßutl^erS Sluabrud boc§ üoräiefien.

®a§ ©emiffen §at feinen Qjormurf Oon einer ©adie, ift

aud) lüäjt einmal beutfd); e§ nmd)t fidö feine Sßormürfe

so borüber. ©djmeiget, fagt .Oiob Aap. 13, 13, unb
la^t mid^, ba^ id) reben fann, e§ mag benn über
micf) erfolgen, toag ba miü. 'Sa^ idj — e§ mag
benn über — .^i3nnen ©ie foldje 3^1o§feIn im 3luebrud

beö 2lffeft§ ertrogen? Sft ei ntc^t für^er unb ftärfer:

35 ßa^ mid) reben, es gel^e mir bann, mie e§ loolle?

2Ba§ l^ei^t e§ tuo'^f, menn i^m (Slipi)ü^ .^np. 15, 2, ant=

mortet: ©oflte ber 2Beife minbige !^e'^ren jur 9lnt=
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iDort geben, unb öoU fcom heftigen £fttDtnbe
fcijn? Sutl^er Iä§t if)n. lagen: BoU ein toeifev 8}lQnn jo

QufgeBIajene ^Äotie reben, unb feinen 33auc^ fo 6iä'^en mit

lofen ^eben ? ober toenn mx .g)erxn 5R i (^ a e t i § Sinn
Be^Bel^alten tooEen, fo ttjürbe bie ätoeijte Qfite lauten: ^^

nnb gleid) bem Cfttoinbe öoU ®ift fe^n. — @6en

berfeI6e fagt t). 12. 13. Söo^u rei^t biet) bein ^er^
l^in? Unb iua§ inoUen beine Singen fagen? S)enn
bu f(f)nauBeft gegen ®ott, iinb lä^t gegen i'^n

SBorte au§ beinern ^ibtnbe fa'^ren. ^aäj SutfierS ^<>

lleberfe|!ung ober in feinem @eift toürbe er fagen : 2Ba§

nimmt bein i^tx^ öor ? toa^ [33] i\if)t)t bu fo ftolä ? Sßag

fd)naubeft hu toiber (Sott, unb ftoßeft fol($e 9ie^en gegen

iljn aus? 2öie fteif nnb unbeulicf) fagt er 0. 23. @r
inei^, ba^, ma§ bor iljui ift, bunfele 2;age finb, i^

anftatt , Dor fic^ I)inau§ fiet)t er nur bunfele 3;age.

^ap. 16 fängt fic^ bcr 17. 3}er§ mit folgenben bier

$partifelu an, Unb ba§ barum, »eil, too Sutl^er
mielDo'^t fovgt. ?tu§ ber -Jllenge mtll icf) nur einige

3ieben§arten toä^Ien, unb furg anjeigen, Sie toerben felbft 20

mel^rere finben. (Einen geba'^nten 2öeg niai^en;

anftatt, einen 3Beg bahnen, ^emanb nicc^t, ba^
ettoaS aufge^eid^net mirb; anftatt, jemanb läßt e§

aufäeii^nen. ®ie Üteifenben, bie iä) in meinem
.Ipaufe Öemirt^et ^abe; anftatt, meine @aftfreunbe. 25

aßa§ ^a6en mir für S^ortl^eil babon? anftatt, ma§
nü|et e§ unö? mad)t biet) eilen; anftatt, jagt bi(^;

l^inter ber g^infterniß ber äöotfen; anftatt, l^inter

finftre äöolten. äBenn fi(^ bie§ nt(^t fo ber^ält;
Sut^. Sftö nic^talfo? ^ur ©efetlfc^aft ber Uebel=3ü

tl^äter ge'^en; anftatt, fict) jn ben ©ottlofen gefeiten

u. f. m. — ßutljer ift barin ganj bortreffli(i) , baß er

ha§, toa§ man mit 9teben§arten 3U fagen pflegt, bie immer

f(i)Ieppenb unb fraftlog finb, mit einem einzigen 2Borte

angbrütft, metc^e§ bie ©adEje anfc^auenb [84J l^infiettt, unb 35

!ura unb nerbigt ift. ^d) überlaffe e§ äf|nen, ba§

fd)Ieppenbe ^rofaifd^e in ber 2Bortfiigung 3U bemerfen,
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treldieS in bem neu üBerfe^ten ^iob i)äufig 311 finben ift;

taum toirb e§ in guter ^rofe öetftattet, unb fann ouct)

luxä) eine !(eine äöenbung Deiniieben toerbcn. &ax 3U

oft trifft man auf eine foldfje ober ät)nli(^e ^pi^rafe: @r
r>tl§at ba§, um — er rebete, o!f)ne bai — toeit

entfernt, ba§ — trenn, benn — unb auf anbre

^leinigfeiten nictjr, tooburif) man nie ben |ioetifdjen ober

affeftboüen Slt)( entfräften mtrb: toenn man bie (£|)iad)e

in feiner (Setoatt l^at, unb e§ fü^It, mie unbertrögltd) biefe

10 fieinen ©teilen ber 9lebe mit einer toavmen 5pf)antafie ober

mit einem tetoegten ^er^cn finb.

SBunbertt @ie fid} nid)t, ba^ .^err ^IHdiaeliS biefe

llnertväg(id)!eit nid)t gefül^tt Ijat, ha er fie bod) au§ ber

^ergleid^UTia mit Suttjern, ber t^m fjier pm ^Tcufter

15 bienen tonnte, '^ätte füljlcn tonnen? @r, ber Suttjern
nid^t, ioie man too^I öon anbern ©proi^gele^rten erlebt,

toegen feiner beutfc^en S3i6el über bie <Bä)uiUxn anfie^^t;

bielmel)r bie SSor^üge feiner UeBerfe^ung mit öieler ©inftdjt

gefle"^t, unb \t)n felbft megen be§ ^^Ut§brud§ oft um Oiat^

20 gefragt Ijat ? Sefen «Sie nur , mie biet @ute§ er in feiner

33orrebe Oon [85] ßutl^erg @enie unb @efd)made fagt;

unb toie fi^toer er fic^ fein Unternet)men auc^ au§ bem
(Brunbe borgefteKt l^at, toeil bie ©prad^e in ßut^er§
Ueberfe^ung fo auggefudjt, unb ber ©inn fo oft glüdlic^

25 ergriffen feij. 55ei) allem bem aber, ina§ er üon feinem

3Bcrtt)e fagt, fdieint er boc^ ßut^ern, aU Ueberfe^er

betrad)tet, nid)t fo beftimmt d)ara!terifirt ^u l^aben, at§

©te i'^n mir einft in einer Unterrcbung über bie ä)ortreff=

lid^feit feiner SSibelüberfe|ung fd)itberten. „Sutl^er, fagten

30 (Sie , ift ba , too er nur ben 6inn be§ biblifd^en ©d)rift=

fteller§ gefaxt, ober gefaxt 3U l^aben geglaubt t)at, rec^t

genau unb anfdiauenb in feinen @eift unb feine gan3c

g^affung eingebrungen ; er madjt fid) feine 33ilber 3U eigen,

empfinbet feinen 2lffeft mit it)m, nimmt %i)til on feinem

35 3sntereffe, get)t mit i'^m ben SBeg feiner ßmpfinbungen,

unb oon feinem ©eifte boH, ^:'rägt er ba§, tea§ er gebad)t

unb empfunben Ijatte, feiner lleberfe^ung ein. S)ie§ Ooltc
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2lnf($auen feme§ ©cfiTtftfteKerS mad)t i^n fo rei(f) an

ftorfen 3Iu§bTÜrfen imb leBfiaften äüenbungen , bie !ein

Ueberfe^er nnd) if)m fceffer unb tic^ttger treffen toirb. 3(u($

bie Sprache, bie er geBrmidjte, unb bie er fid) pm 21'§eil

fc£)uf, fu'EiTcn ©ie fort, ift nod) bie Befle, bie iä^ !emie;5

tüenige erreid^en it)re ^ürje unb [86] 5[Rännlid)feit, toenige

(unter ber.en i^ nur ße^ingen fenne) 'galten c§ ber

Wüijt tüixtl), il]re €^ra(i)e r\ad) ber feinigen gu Bilben.

6r raupte bQ§ abftracte coiicret ouSgubrücfen, unb babur(^

befömmt fein 6ti)t ©eift unb Seben: fein fc^arfeS unb lo

fdineÖeg lht"^eit traf ben ridjtigen Sluebrud, ber bem @r=

banfen unb feiner 5?raft angemeffen toar. Sein feuriger

©eift ftie^ bie fdfleppenben iveffeln ber ^artÜeln öon fid>,

too er nur tonnte. Qx f^radj natürlich, unb bod) für feine

Seit ebet : fein 3(u§brud tüax fofelid) unb bo($ ftar! ; bQ§ 15

5!)latte, ba§ ©diloffe unb ®ebet)nte IjaBen feine ausgeartete

3'lad)fominen getoi^ nidjt öon il^m: er njanbte bie Sprad)e

nod^ bem ©cbanfen, unb berlie^ lieber lüin!üt)rli(^e Siegeln

ber SBortfügung, al§ ba§ er einen geujiffen '3lon be§ 5tffeft§

feine§ S5erfaffer§ t)ätte öerfel^Ien foÜen: unb Bei) bem aßen 20

ift in ber.^erbinbung unb bem Sauf feiner SBcrte fo biet

äßot)IfIang, al§ in ben 53letobien feiner ^ird^engefänge

5)lufif ift." Sd) toünfdite eS, ©ie l)ätten ^^re au5fü^r=

Iid)e Unterrebung t)ierüBer, öjotoon mir nur biefe§ nod) im

@ebäd)tni^ fd)met)t, mit ^errn 9)Hd)aeIi§ ge'^aBt, at§ er 25

fic^ an bie Ueberfe^ung <g)io'6§ mad)en toollte: unftreitig

tDÜrbe et auf öerfd)iebene 3üge im Sutl)er aufmerffamer

geworben fei)n, unb i^n ijfter 3U diattje gfjogen [87] !^aben,

al§ er it)n bei) feiner 2trbeit um 9iatf) gefragt '^aben lann.

3d) ^obe unter bet)ben lleberfe^ungen in 5lbfic^t be§ so

9Iu§bxud§ eine 5^ergleid)ung ongefteEt, bie mir fet)r te'^r=

reid^ getoefen ift; unb fie toirb mir, ^offe iü), nod) Ie^r=

reicher toerben, toenn ii^ ^tjuen ätoü^i öon bem, toa§ id)

berglid)en t)abe, mitffieile, unb <Bk üerantaffe, mir it)re

©ebanfen barüber ju fagen. "Ser Unterfc^ieb jtoifdjen 35

beijben toirb S^nen ben 2Bunf(^ au§preffen, ba^ boc^

9Jli(^aeIi§ ßut|er§ SJtelanc^ton getoefen toäre; ober
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baß er eä- ]idj gur f)öd)ften Siegel gemad^t !^ütte, l'utljerg

Ueber[e^ung, tt)o e§ nur ber ©inn ertaubte, Beijjufeetiatten,

unb bie ©telten, bic einer 5tenberung bebürfeu, in feinem

©elfte ju überfetjen. S)ie§ ift ^^re t)öd)ftc Dtegel für eine

5 t?oHfomnieiiere beutfs^e Ueberfe^ung ber ^Btbel : toie fct)toer

ift fie, I)abe id) ^^mn immer gefagt, toer Wirb fie erfüllen!

unb tct) mufj S^nen nun, ha id) einen neuen Ueberfe^er

[tubtrt f)aht, abermals fagen : mie fctiiuer ift fie

!

.galten ©ie erft einjelne SluSbrüde gegen einanber,

10 bann raoHen wir aud) gan^c ©teEen auSroä'^len. ©ie

werben ptoetleu erftaunen, tote ein 5(Jtid)aeIt§, beffen

@elef)rfamfeit fid) baburd) fo unterfdieibet , baf? fie fid)

burd) Urtlied unb ridjligeg (Sefü^l leiten lä^t, bie [88]

beffere äBa^l feineS groffen Sorgängerä I)abe fönnen öer=

15 fennen. Sie fonn man bod) £utl)ern öerlaffen, toenn

er Aap. 4, 14 fagt: £)a fom mir {^urdjt unb 3ittern

an, unb bafür fetien: ©c^reden unb gittern tt)or um
mid)'^ Um micfi? ©c^reden unb gittern ift ja in mir, nid^t

um unb ouffer mir. äBie fann man feinen eblern 5lu§=

20 brud (Sebeine in Änodien üertoanbeln'? 5bd) ^ap. 5,12
mac^t ©Ott hk ©ebanfen ber ßiftigen ^unid^te; ßut^er
empfanb t§, ba§ ni($t (Sebanfen, fonbern ^tnfdjläge
pntdjte gemad^t toerben. 9luä fec^ö 5£rübfalen, fagt

Sut^er beutfd] unb gut 3}. 19, mirb er hidi erretten:

25 gan^ unbegreiflidj ift e§, ba^ ^err 5Jlid)aeU§ e§ 5U

öerbeffevu geglaubt ^aoe: in fec^§ D^ötl^en mirb er

bid) 2c. 5llan iuirb ja iiid^t in ber 9lotI), fonbern au§
ber 91otfj errettet, unb 9löt!^e l)at man nic^t, fonbern ber

gefamte i^nbegriff ber S^rübfale , bie man je^t empfinbet,

30 madjt @ine 51 ot^ au§. @ben fo unbeutfc^ !§ei§t eg toeiter

bet) fieben i?anbplagen, bei} .fjungerSnof^, anftatt in ber

.g)unger§nott) k. 'DJtetjnen ©ie md)t aud), ba^ Sut^erg
^tuSbrude geiffeln 9]. 21 unb (Sarben 35. 27 ebter

finb, alg peitfd^en unb .^orn:^aufen? Aap. 8, 3 öer=

35 fetiret (Sott bo§ 'Stedjt nid}t in ßutl)erä ^ibel; unb

in ber berbefferten Ueberfe^ung frümmet [8.9] er bie

(S5erecl)tigfeit nic^t. 22ßie lä^t fid) hie ®ered)tigteit
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!rümmen? [ie ift immer gerabe unb unOeränberlic^ btefelSc;

ober ba§ 9te(i)t Iä§t ficr) öerfe'^ren unb beugen, loenn man
jemanbeg 9?e($tggrünbe fat[c§ unb üerfe^rt üorftellt, ober

tDtber oEen ®runb bem ba§ 3fted)t 3u}pricf)t, ber Unre($t

i)at. 33. 14 fagt Sut^er für^er unb natürlicher; [eines

3uüerfic^t öergelit; .^perr '3Jiic^aeti§ fagt: [ie npirb
3U 33oben geluorfen: tuieber ^p^rafe anftatt eine§ [implen

2Bort§; unb man merft es bod) au§ bem ganzen Slon,

hü^ ber aCte ^ii^ter unb bie !6iblif(fjen S)id^ter überl^aupt

nid)t in ^^rafen gefprod^en f)at)en ; i[t aud^ bie ilteta|)i§er lo

tooi)l [c^iiflic^? 5}. 16 ft^eint e§ mir ber ©inn be§ ganzen

Sufammen'^angeS ^u er[obcrn, mit Sutfier ^u [agen: er

i [t [ a f t i g , e i) e bie (Sonne ! öm m t , al§ mit ^JJl i d^ a e=

H§: er i[t [aftig in ber @onnen{)i|e: benn e§ toirb

burc§ aEe hie]e 33ilber ein ®ottto[er ge^eic^nef , ber ^toar i5

eine aeittang gtücftirf) ift, tjernac^ aber plö^Iid^ ein ßnbe
nimmt. — 3}erglcid^en ©ie betjbe ^ap. 9, 1—10 mit

einanber, fo toerben <5ie e§ mit mir empfinben, tüie

fc£)(eppenb ba§ ©an^e bet) "OJitc^aeliS burd^ bie ijftere

2ßieber{)olung be§ Seäiel)ung§morte§ ber — ber — ber^«
— toirb; unb toie öiel patf)etifcf)er e§ bet) Sut^er füngt:

er oerfe^et — er ntäget — er fpridjt — u.
f.

to.

So üui fömmt auf [90] fleine SBenbungen an, tno ba§

©efü^l entfd^eiben mu^. ^. 8 gefallen mir auä) Sutl^erS

3S g e n b e § 5)1 e e r § beffer al§ bie g e f dt) to o U n e n 25

Stutl^en. 3Ba§ ift faBtid^er unb tool^lflingenber unb

augleii^ ma'tjlerifc^er? ©ie't)e, menn er gefd^toinb
linfä^rt, mer toill it)n mieber '^olen? ober: ©ein
©c^etn blenbet meine Slugen, toer wirb ilju tDie=

ber aurücE fü!)ren, ^. 12? 2BeId)er ©t^l ift frifd^er so

unb lebenbiger? 3Jietne Sage finb gef(ot)en unb :^aben
nid£)t§ ®ute§ erlebt: ober: fie fUel^en, o^ne @IücE
gefe:^n au ^aben, 3}. 25'? äBeId^e§ ift üerftänbtid^cr

unb beutfc^er? 5Jleineft bu, baB bu fo biet toiffeft,

al§ ©Ott mei§; unb toolteft alle» fo Don!ömm=35
lic^ treffen, aU ber 9lllmä^tige? ober: 5Den!ft

bu tt)ot)I toa§ ©Ott erforfi^et au entbecEen, unb
Litteraturdenkmale des 18. u. 19. .Tahrh. 30. 21
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hit 3a'^I be§ 3Kaa^e§ be§ SlKer^öd^ften au§3U=
finben? ^ier jeigt e§ f{c§, toelcfier Ueberfeiier ben @ei[t

fetne§ CrtginalS faffen, unb i£)n in feine iSptactje ']o ^exiibex

tragen fönne, al§ ob e§ fein eigner toäre. SBoUte ®ott,
5 fagt Suf^er Aap. 13,5, il^r fd)toteget: fo ttiürbet

i'tix tpeife. 2Benn bod) jemanb mad§en fönnte,

jagt 9}Md§aeli§, ba^ il^r f($tDieget! S)ie§ n^ürbe

eud§ gur 2Bei§fieit ausgelegt toerben. (So fur^

jener ift, fo toeitf(fjtoeifenb unb fdjieppenb ift biefer. [91]

10 ^a^3. 14, 18 ^at ßuf^er betfdiönert töerben follen.

916 er ein 2? erg, :^ei^t e§, föttt unb toelfet, unb ein 9^el§

öeraltert au§ feiner ©teile, ^ann benn ein 3?erg

toelten; unb n)a§ für S)eutf(^, tt)a§ für ein ©ebanfe ift

e», ba^ ein (>el§ au§ ber SteÜe öerattert? @ott ^at
15 gegen midti ba§ Stecht an hie ©eite gefegt,

^ap. 84, 5. 2Bie biel fräftiger unb pat{)etifd§cr fagt

Sut^er: @ott toeigert mir mein 9ied)t: unb 35. 9.

S)enn er fagt, ein 5)lenfc^ ^abe feinen ^luljen

üon ber ^reunbf cEiaft mit @ott. Suttjex t)in=

20 gegen : S)enn er 1)at gefagt, toenn jemanb fdjon

fromm ift, fo gilt er bodj niä)i§, Bet) ©ott. —
®oct) genug an einzelnen Süßen!

Sie merben lieber ganje ©teilen gegen einanber lefen,

ber Unterf(ä)ieb be§ StonS lä^t fid§ bann befftr empfinben,

25 unb ba§ ©enie fceijber Ueberfe^er fteliet glei^fam bon 9(n=

gefi(f)t 3U Slngefid^t ba. @ut, ne'^men ©ie atfo Sl^ren

ß u t ^ e r 3ur ^anb : iä) toiU ^txxn 93t i d) a e t i § fpredien

laffen, '^ören ©ie 8u tigern bogegen. ©tarfe ©teilen ^at

^. 5Ji. üuä) gefüIiU, aud^ auS^ubrücfen gefud)t. 2Bir

30 tooEen fie mä'^Ien, unb annel)men, ba^ er ba, mo er ben

©inn anber§ gegeben !^at, i^n auci) ric£)tiger öerftanben l^abe

als ßutl^er: bann mirb ber ®eift betjber Ueberfe|ungen

mei^r in§ 91ugc faEen. 23ei)ber, fage id)? Win, [92] ©ie muffen

nD(^ auä) eine britte I)ören, bie ^1)X ^yreunb nac^ |)errn

3^ 9)?id§ae(i§ 5Ienberungen in Sutl)er§ ©eift l^at öerfud^en

ttJoKen, um mit bem 33ibelüberfe|er rec^t au fül)len, toie fdjwer

e§ fei), \\ä) in 2utf)er§ ©eift unb ©prac^e auSjubrücfen.
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^iefimen Sie gleich ben pat'^etifdjen Slnfong be§ ®e=

btd§t§, too ^ioB feine ©efcutt öertoünfcfit. (£o fpridjt er

in 5)lid§QeIi§ Uefierje^ung

:

®er Sag ge^c unter, ba icf) geBol^ren Bin,

Unb bte 3la<iit, bte fvradi, e§ i[t ein aJlannlein empfangen !
]

S)er 2:ag muffe g-infterni^ feijn,

©Ott ^abe uon oben fein 2luffel^en auf ifjn ge=

^abt!
I

Unb fein 2id)t iljn öeftra^It!

j^infterniß unb alte D?arf;t muffen i^n jurücf fobern! lo

(Sine 2Bo(!e bebecfe i^n!
D l^ätte fein Unglücf il^n jurütf gefd^retft, alg er lommen

roollte!
I

Sunfell^eit ne^me biefe iTiacfit wegl
©ie ^efte fict) an feineu S:ag be§ Sa^reg an! 15

Unb fomme nic^t in bie Qaijl ber 35fonbennäd^te !
|

S)a! biefe 3laä)t muffe unfrud^tbar gemefen,

5lein ©eburtggefc^ret) muffe in fle gefommen fepn! |

[üS] |)ätten bie S3egauberer ber Sage fie 5urücf geflucfit,

©ie, bie ben Ärofobil f^eroorrufen fönnen!
]

20

S)ie ©ferne i^rer Dämmerung muffen finfter geroefen
fet)n

!

58ergeblicf) muffe fie auf Sic^t getcartet,

Unb bie 2(ugeulieber ber DJtorgenrötiie nie gefe^en l^aben!
|

Senn fie üerfd)[o^ mir bie 2^ür be§ 3}lutterleibe§ nid^t, 25

Unb üerbarg ba§ Unglücf nid^t, ta^ id) feigen foßte.

2Sarum bin ic^ boö) nidE)t rcn SJJutterleibe an gefforben?

SÖBarum ging id^ nic^t au§ i^m ^erau§ unb uerfcfiieb?
|

Sßarum maren Mnie ba, mitf} aufjune^men?
Unb mag feilten Prüfte, bie iä) faugen fönnte ?

1

so

S)enn fo läge idE) bod^ jefet, unb luf^ete,

Qd) fc^Iiefe, (unb benn mürbe mir mo^[ feijn)
|

Wixt ben Äönigen unb ^Regenten ber Grbe,

Sie fid) aug 2;rümmern ber ©täbte ein präcf)ttg
©rabma^l bauen!

|
35

Cber mit ben an ©olbe reichen ^yürften!

Sie i^re Siebten l^äufer mit ©über fülten:
|

Dber id) märe, ber unjeitigen ©eburt gleic^, nie gemcfen,

2Bie Äinber, bie fein £id)t gefeiten ^aben,
l

[94] 2ln biefem füllen Crt boren bie S8erurtl^ei(ten 40

auf äu äittern,

Unb bie fid^ mübe gearbeitet ^aben, ruben aug:
|

Sa fingen bie ©ebunbnen jufammen ein getjerlieb,

SBeil fie öie ©timme nic^t mef)r ^ören, bie fie jur
Strbeit maf)net.

]

t5

'21 *
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2>er ©etinge urtb ®roffe ftnb ba gleid^:

Unb ber Änedit ift oon feinem ,"öevrn frepgetaffen.
SBarum giebt er bod) bem UnglücEj'engen bas £id)t,

Unb ben betrübten ba§ SebenV
|

5 2)enen, bie auf ben iCob raarten, (unb nie erfc^einet er!)

3)ie i^n gern ans unter irbifd^en J^Iiiften auö:
grub enV

|

2)ie ber öefeUfdjaft entgegen jaud)äen

Unb ftd) freuen, raenn fie ein &xah antreffen?
|

10 Sern 3)Janu, ber feinen 2lusn)eg raei^,

Unb bem ©ott überaU Sorneu porgejogen j^at?
i

3Benn mein ®ffen üor mir ftefjt, fo überfällt m i (^

©eufjen,
Unb mein öeu(en gleid^t bem l^erabftürjenben

15 äi?affer:
j

j^ürd^te irf) etroaä, fo trifft bie gurd^t ein,

Unb iBooor mir fd^oubert, bag fommt geraifi. |

[95] So) i)(^'^^ fein ©lud, feine ©title, feine
3iu^e,

20 Unb (3c|) reden ift im Slnjuge.

S^inbeit ©ie nid}t, mu^ td) Sie im SSorbe^getin fragen,

ha^ ber 'Fcann, toeldier bie 3ert()eitung ber 33ibe[ m S3erfe

mit 9ieci)t tabett, toeit man baburdj ben 3ufammen^ang
au§ ben 3tugen üerliert; bie .^cmiftid^ien ber .\pe6räif(f)cn

23 ^^ioefie aud} nid)t in einzelnen 3eiie'^ ^ötte abfegen foUen,

lüeil er baburd§ eben ben f^e^ler öeranla^t? @r meiint

,3tt)ar auf biefe 2trt unferm @ei)ör bon ber ^^^oefie ber

Hebräer ettt)a§ öor^uflerten ; aber iä) begreife eä nic^t, xok

man öon ber .^ebräifc^en 3}erfification ettoaS üerne^men

30 !önne, toenn man 2)eutfd^ lieft ? '2)ie feltfamen Striche am
6nbe ber 3}erfc ftören oud^ ha^ '«^^uge, unb öerfüliren es

faft nod) metjr, al§ bie 9}er§abt^eilungen , babei) inne ju

galten, aU ben ©inn ber 9tebe ^u fdilieffen. 9^un l^ören

35 ©ie, ob 5Jtii^aeU§ bem ©eift unb ber Sprache 2ut^ er §

burd) folgenbe Ueberfetjung nä§er gefommen märe?
„S)er 2;ag miiffe nerloren fetjn, ba id) gebol^ren bin; unb

bie 9iad^t, ba man fprad^, e§ ift ein 93Mnn[ein empfangen!
Serfelbe 2:ag muffe finfter feyn, ®ott von oben muffe nie

40 auf ifin gebtidt , Eein Sic^t if)n [96] beftra^It ^aben : Sßolfen

ptten i^n uerbeden, g-infternif; unb bie alte 9Jad)t i^n jurüd
fobern foKen: o l^ätte fein Unglüd i^n uerfc^eud^t, el^e er fam!

2)un!el!^eit nefime jene DJac^t meg ! an leinen Sag beä
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^a^res fd^Ueffe fte fid^ an, nie muffe bas Sic^t be§ 2)Jonbe§ auf
fie treffen! 6a! unfruc^töar foüte fie fetjn, biefe3Jac^t; unb fein

©efcurtggejcfirei) fic^ barin pren laffen! Sie SSerflud^er ber S:age,

bie ben ^ro!obi( f^erooräauöern, jollten fie raeggeflui^t f)a6en ! Sie
(Sterne i^rer Dämmerung muffen finfter fei;n; fie i)offe aufg 2id)t, 5

unb e§ fomme nicf)t; unb muffe nit^t feigen bie Stugenlieber ber
3[l?orgenrötl^e : benn fie üerfd^Io^ mir bie 3;pr be§ aJhitterteiöeg

nic^t, unb »erbarg ba§ Unglüd nic^t, baö iä) feigen follte.

Sßarum bin idj nid)t geftorben uon SWutterleibe an; raarum
fam id) nidjt Tjernor unb üerfdjieb? SBarum juar ein Sdjoo^ ba, 10

ber mic^ aufnahm, unb aSrüfte, bie mic^ fäugten ? ©0 läge ic^

boc^ nun, unb ru^te unb fdifiefe — roie luo^l mürbe mir fei)n!— mit ben Äönigen unb ^legenten ber ®rbe, bie fid^ au§ vev
roüfteten ©tobten @rabma|^(e bauen; mit ben reid)en dürften, bie

i^re 2'obtenf)äufer uoll Silber unb ©olb ^aben. SBäre ic^ lieber 15

gar, roie eine unjeitige Cieburt, nie geroefen; [97] roie ilinber,

bie 'naß Sid^t nie gefeiten ^aben ! 2ln jenem füllen Drt aittert ber

SSerurtr^eilte nid)t me[;r; ba ru^en bod), bie fid) mübe gearbeitet

f^aben : gefeffelte Sfkoen fingen bort mit einanber i^r §egertieb,

unb pren nidjt n\el)x bie Stimme be§ Sireiberg : flein unb grof; 20

finb ba gleich; unb ber l^nec^t ift frei» uon feinem öerrn.
2Barum giebt Qv ba§ Sid;t bem HnglüdElid^en, unb haB

Seben bem betrübten, bie beö Sobeg roarten, (unb er lömmt
nid^t!) bie i^n gern ou§ tiefen Klüften grüben; bie ben Siebten

entgegen jauc^sen unb fi^ freuen, roenn fie ein ©rab antreffen? -•'

roarum bem 9Äann, ber feinen Slu^gang roeip ; bem @ott i^n mit
dornen bebed't fiat?

23enn mein ©ffen uor mir fte^t, mufe id^ feufjen; mein
beulen fä^rt §erau§, roie ftürsenbeg äöaffer. gürc^te id^ etma^,

fo fi5mmt eg über mi^ : unb roofür mir fc^aubert, bag trifft mi^. so

^d) i)abe fein ®lücf, feine ©tille, feine SRuiie; nur Sd)redfen fömmt
mir entgegen."

«Scfllagen Sie eine anbre ©telte auf, Aap. 9, 14-22,

bie icf) in ,^. 3Jt. nic^t ööllig üerftefie, unb mir nac^ bem

3ufammen£)ange fo beute : haf^ ^iob fic^ 6eflagt, ©ott fei) 3->

ifyn öie( ju mäcf)tig, a(§ ba| er fein 5Red)t mtber i!^n

auefül}ren fönne.

[38] Unb id), roie follte id) il)m benn antroorten?

SEie foUte id) 3Borte au^fud^en, mic^ gegen i(}n 3U uer=

t^eibigen ? 40

Xex i<S), roenn id) aud) ved)t f)ätte, nid^t roiberfpred^en,

Sonbern nor meinem 9Jid^ter flehen roürbe.

3liefe ic^, unb er antroortete mir roirflidi.

So roürbe id) nid)t glauben, ba$ er auf meine
Stimme gef)ört f)ätte. 45
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@r, ber auß bem ©turmrcetter auf micf) jielen,

Unb mir SBunben bie SKenge ol^ne llrfad^ geöen
!önnte,

®r raürbe mir nidit gönnen %ti)im ju l^ol()Ien,

5 ©onbern tnicf) mit 33itter!eit fättiyen.

©ot( bie ©tärfe eg auämad)en, fo ift fjier ber ©tarfe;

llnb roenn ba§ ß5ertcf)t, roer roiU il^n »orfobern?

§ätte irf) aud^ Jted^t, fo raürbe mid) bod) mein eigner Söiunb

oerbammen,
10 Sßäre id) untabell^aft, fo raürbe ber mid) für betrüglic^

erüären.

Sßäre i<^ imtabel^aft , fo mü^te idE) mid^ üieUetrf)t fel6ft

nid)t fennen.

2Kein Sefien ift mir oerlja^t! 2)ieö ift ba§ einige,
15 Unb barum Brid^t mir ba§ 2Bort an^: ©c^ulbige unb Un«

fd)ulbige ftraft er.

[99] ^täjt bitter ift bie§ toiber ©ott gefproc^en.

^ä) tjöxe einen 9Jtann jprecfien, ber [i($ feiner Unfi^ulb

betonet ift, aber tsor einem lütllfü^rlic^en 9{id)tev [te'^t,

£0 iueli^er i^m feine SSertl^eibigung öerftatteu mU, aEeä toiber

il^n bre'^et, unb mit S)rot)ungen t'^n fi^redt: er foU nidjt

Stecht '^aBen. — i^c^ fud^e toieber au§ unb narf) bem

Öut^er 3U äiibern.

„Sßie foIUe icfi i^m benn antworten, unb SBorte finben gegen
-5 il^n? SBenn td^ glei^ 3ied)t ptte, bürfte id^ ifjm bod^ nid)t raiber=

fpred^en, fonbern mü^te um mein iHcäjt flehen: unb raenn idi

riefe, unb er antraortete aud); fo glaubte id) e§ bod) ni(^t, bo|

er auf meine (Stimme merrte. Senn auä bem Ungeraitter jc^ie^t

er auf mid^, unb mad^t mir uiel SBßunben o^ne Urfad^ : er gönnet

30 mir feine (Srl^olung, (il ne me perrnet pas de respirer) fonbern

füllet mid^ mit 33ttterteit an. ©oll bie ©tärfe e§ augmad^en?

®r ift ber ©tärifte! Dber ba§ ®erid)t? 2öer raitt i^n uorfobern?

§ätte id^ fd)on Stecl^t, fo mü^te id) mir bod) UnrcdE)t geben; raäre

i6) gleid^ fd^ulbtoä, mü^te idf) mid; bod; fefbft fd)ulbig finben;

^-r, raäre icö aud^ ol^ne 2;abe(, fo bürfte id)§ mir nic^t einmal merfen

laffen!

3Rein Seben ift mir oerl^a^t ! ©rum ift mir ba§ einjige SBort

entfahren: beybeg ©d)ulbige unb Unfd)ulbige mad)t er elenb."

[100] gül^Ien ©ie ba§ ßleub nidjt mit i()m, unter

40 foldiem befpotif(|en 9tid§ter ^u ftet)en; unb ift feine ßlage

ntd)t, o'fine je^ barauf 3U fe'tien, ol) fie gegrünbet ift, hk

loa|refte Sprache be§ füljnften Unmuti)§ unb ber ftol^cften

SSerjnjeiflung'?
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Qin rec^t anttfes unb orientaUfd^es ©leirfjni'ß muB i^

:3f)nen noc^ ^erfe^en, ha§> iQ. W. im ©anjen genommen,

xzä)t \djbn ausgeführt I)at. (ä§ fte^t .ßop. 6, 14 f. unb

ber ©inn bei)ber Uefierfe^ungen unterfcfieibet fid) '^kx unge=

mein, ©dilagen 'Sie ben 2. auf, ic^ tuitt ^. 5)1. reben &

laffen.

SBeffen Jreunb ein Äned^t rcerben fann,

©er {)at ajicnftfienliebe unb ©ottegfurc^t oerkffen.

3)ieine SBrüber jinb mir untreu, voie ein 33ad^:

2Bie eine 5BafferqueIIe üerfiegen fie.
^o

5ßie bie 5öäcl)e, bie fd^raarj com fd^meljenben Gi§ braujen,

SBenn ber ©d^nee raütenb in fie l)eraD[türjt.

3u anberer 3eit faffet fie i^r Ufer; fie oerftummen:

Unb roenn e§ fiei^ rairb, Derfd)roinben fie Don i^rer (Stelle.

2)ie Garaoanen frümmen ben Söeg nad) i^nen, i5

©ie fudöen Sßaffer in ber SBüfte, unb fommen um.

[101] 2)ie ateifegefeEfdjaften ber ©aracenen fud^en fie auf;

©ie ©arauanen ber ©abäer ^offen auf fie.

©ie üerftummen über if)re ^i^oerfid^t,

©ie fommen jur ©teile unb rcerben 6efd)ämt. 20

|)ätte Sut^et ha^ gan^e 33ilb in biefem £id)te ge=

fe"f)en, fo toürbe er e§ un§ nod) onfd^auenber l^ingeftellt

i)aben. ^ier ift nur ein S3erfu($.

„2Ber feinen g^reunb in fnect)tif(i)em ßlenb laffen fann, ber

l^at ©otteäfurd^t unb a)ien)d)enrie6e nerloren. SJieine j^reunbe finb 25

mir untreu, roie ein ^ac^; fie »erfiegen roie j^rül^Iing^queüen.

©c^raarj braufen bie Säd^e über uom fd^meljenben @ife, njütenb

ftürst ber ©djnee in fie l^erab ; ba(b aber faffet fie i^r Ufer, unb

fie üerftummen ; unb raenn eg i)ei^ roirb , Derfct)tDinben fie »on

il^rer ©tätte. 2)ie roanbernben Raufen beugen nac^ il^nen auig; 30

fie rcenben fid^ jur SBüfte nad) Sßaffer, unb fommen um: bie

arabifd^en ^irten fu^en fie auf, unb bie reifenben ©abäer

f^mad;ten nad) ilinen; aber fie üerftummen über iiirer ßnöe^^fit^t;

fie fommen jur ©teile unb raerben erftarrt."

S)ie fd)öne Sefdjreibung be§ ^^^ferbeS , barin man e§ 35

fo lebenbig oor ^.?(ugen fie'^t, [102] tüotten ©ie aud^ tool^l

gern in <g)errn ^ic^aeü§ lleberfe^ung ^ören. Saffen

©ie mid§ bamit fd)tieffen.

feaft bu bem ^ferbe ben 3)Zutl^ gegeben?

Unb feinen §alä mit 3oru belleibet? *o

Sefie^lft bu i^m, ^tn ^eufc^reden gleich ju fpringen?

©ein präd^tigeg SBiel^ern ift ©diredfen.
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3Wit beu 5'üfeen fd)an*et es auf bem a3oben,

j^reuet fid) über feine ©törfe,

Unb gel^t au§, ben Sßaffeu entgegen.

2)eu fürdE)terIicl^en Slnblid uerlarfit eg, unb eridjrttft nic^t,

5 35or bem Segen*) ge[)t e§ ni^t jurüd.
Uebec tt)m tfjönt Äöd)er, gUinjenber ©pte^ unb 3Baffen,

Unter i[)m bebt bie Grbe, unb !aum berütjrt e§ fie,

Unb glaubt nid)t, bnfe eg ben©d)oII ber 2:rotttpete

f) öre,

10 2ßenn er beutlid)er rairb, bann freuet es fid)

Unb fd^naubt au§ ber gerne hem 2;reffen entgegen,

Sem Stufen ber (5^^^fiei^i^"r "'^^ "^^^ ÄriegSgefdjrei;.

[103] 5)Ut üeinen Slenberuugen in bencn 3^0 en, too

ßut'()er ben ©inn nid)t gang getroffen l^aben mag, ma^Ct

15 er bieS mutf)tge 9ioB mit ftärfern itnb lefcenbtgern Starben.

„^annft bu bem SRoffe 3)hit^ geben ; ober feinen $aB jieren

mit feinem ^orn? aJJad^ft bu e§ fpringen, wie bie ^eufd^reden?

5ßrei§ltd) unb fdiretflid^ ift fein SBiel^ern. @s ftrampfet auf ben

Soben, unb freuet fict» feiner ©tär!e, unb geuc^t aug, ben ®e=
20 ^arnifd)ten entgegen. ®§ fpottet ber 3=urd)t unb erfc^ridt nid)t;

unb fleud)t üor bem ©d^raerbt nid)t: raenn gteid) roiber il^n fünget

ber 5?iJd)er, unb glänset bei)be ©pie^ unb Sansen. Unter il^m

bebt bie ®rbe, unb !aum berüt)rt eg fie, unb achtet tiic^t auf ber

Srommeien §all: rcenn fie fjeller üingt, wirb eä frö^Iid^, unb
25 fd)naubt non fern ber ©c^lad)t entgegen, unb bem 3iufen ber

gelb^errn, unb bem Äriegögefdjret)."

äßaS rnet)nen (Sie? (Sottte nn§ nic^t ein S)ienft ge=

fd^e'^n, toenn un§ i^Jutl^erS männMjer unb förmgtet

2lu§bruii in ^errn Ttiiaeii^ öerfiefferter Ue6erfe|ung

30 toieber ^ergefteEt toiirbe?

yi. 6. 33ei) 3)urd^lefung meinet Sriefeg ijai bie 9^rogc

über ben 3}etfaffer bicfe§ 33ud§§ [104] mein D^ac^benfcn

nod) befdjäftiget ; ol^ne boB ic^ h^ einem fidierern <Bd)in^

{)abe gelangen fönnen. ©o trenig in bem ©tatog felbft

35 eine ©pur üon ifroeIitifd£)er ^enfung§avi, ober irgenb eine

entfernte Slnfpielung auf hu patriard§altfc§c ©efd^ic^tc ift;

fo beutlid^ Oerrät^ borf) ber ii^erfaffer ber liiftorifd^en (fin=

leitung feine S8efanntfd)aft mit ber jübifd^en ober alt=

*) 93. ber 9lic^t. Aap. 7,20 roirb e§ auc^ roof)l fjeiffen

40 muffen: §ie Segen be§ §errn unb ©ibeon.
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teftomenttfcfien 2t)eoIogte. £ie Sr^äfiliing nom ©otau, ber

mit bcn übrigen ßngeln @otte§ öor @ott tritt, fe^et offenbar

bie o^enntni^ bon ber ©efc^idjte be§ Sünbenfofis öorou§;

unb f(^eint quc^ qu§ ben t^eologifc^en ^been ber Sstii^en,

ba^ ber 2{IIerl§öd)fte bie Sfiegierung feiner 3KeIt unter bie ^

©ngel öerti^eilt tjabe, l^ergenommen 3U feljn. 5)61 ^ßerfaffer

ber profaifcfccn ßr^ü'^Iung mufe alfo für einen i^fraeliten

erfannt trerben. ^ft nun biefer Dom S^erfaffer be§ ß)ebid^t§

unterfcfjieben ? £>()ne feine Gr^äfilung aber fonnte bog (5)e=

bic^t nic§t Derftanblic^ fet)n. S)enn für fict) ift e§ fein 10

(Sandes: nimmt man bie ©efdiidjte toeg, fo mx% man
md]t, tüorum <g)iob feinen Sag tjerf(udf)t, unb morüber

Jpiob mit feinen O^reunben fo affeftoolt bift)utirt: unb bie

^rofaifc^e ©r^ä^Iung, mie e§ enbtid) bem ^iob ergangen,

giebt bem (Streite erft feine Slnflöfung , unb bem ganzen 15

©tüdf feine ©nttoicfelung. 5Die l^ifiori|ct;e ßinlettung, ba§

[105] ®ebic^t unb ber !^iftorif(^e S3efct)luB fi^einen alfo

noffitDenbig jufanunen ju ge^ijren, unb ein ®onäe§ au§=

äumad^en
;

folglicfi auä) bon @inem 35erfaffer ,5u fctjn : loäre

nun ber SSerfaffer ber ©efoiic^te ein Sfi^aetit, fo mü^te e§ 20

ber 93erTaffer be§ @ebict)t§ aucl^i felju. — 3lber toie fonnte,

m'öäjk man nun toieber fragen, biefer ^ftaelit in bem

©ebii^t felbft feine gan^e £enfung§axt fo fei)r oeiiäugnen,

ba^ auc^ nic^t einmal auf bie Jrabitionen feiner 3?äter,

üiel tüeniger auf etroa§ au§ ber biblifcfien @ef(^id§te ange= 25

fpielet mirb ? ©ic^ fo gonjlid) auS feiner Scnfungöart, unb

au5 ber tnii^tigften unb intereffanteften bie man i)üt, aus

ben ^beengängen, bie ber eeele bdjmtjC eigentümlich unb

jur 5latur gemorben finb, l)erau§3u§eben
;

fc^einet mir, ic^

toitt ni($t fagen eine unmöglid)e , aber bo(^ l^odift fd^mere so

unb feltne @a(^e ju feijn: e» mu^ ein ©enie ber erften

©röffe fet)n, ba§ fid§ fo ^erau§^eben fann, 9lnber§ loeife

ic^ mir hü§> Diä^el gar nid^t ^u löfen.
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[106]

S^on bcr Srfjrciftart be§ brittifd^en 9tam6lers.

©eftern in einer ©efeKfiiiaft bet) ^*^', al§ ^emanb,

(lä) tüiü i^n nid^t nennen) mit groffet ßebiiaftigfeit unb

5 ütelem Äunftric^tertoi^e, bie Satire S e g i p 1^ a n e § für ein

DMfterftüif ber ß'ritif erflärte, ba§ in gnglanb (äpod^e

ju machen öerbiente, toeil e§ Samuel ^o£)nfon§ ge=

atüungne, ge[($rauBte, affettirte @(i)reibart, (2Borte ftrömten

[^m 3U, ba er ben S5erfaf|er be§ Stamblerg nannte), für

10 Ijebermann, ber nod§ nic^t allen ©efc^macf an @implici=
tat üerlol^ren Ijätte, auf eine überjeugenbe ?lrt

läd^erlid) gemadit Ijabe; unb nun biefer ^emanb ]xä)

hmä) öiel freunblic^eä J?opfnicEen be§ boS'^aften 53***

aufgefobert glaubte, un§ alle, bie toir öon ben Quellen

15 be§ @ef(^mat!§ in S)eutf(j§lanb fo fern finb , öermittelft

feines Säd^erlictien gteid^faüS ju überzeugen ; — unterbroc^

i^n 6 * *, ber, toie Sie leiiiit beuten tonnen, bet) einer foltfien

^-ßer= [107] anlaffung nie lange fc^nieigen toirb, plö|lid§

mit einer 2lnrebe, bie ic£) St)nen gan^ mittl^eiten ju tonnen

20 toünfd^te. ßinige 3lnmer!ungen ^abe idt) bod§ barau§, fo

,^iemti(^ mit feinen eignen 2Borten , betialten , unb e§ ift

f(i)on ber 5Jtü^e totüt), S^nen öon einer ©adie 3U fd^reiben,

bie 3't)ren ßiebling, ^^xen ^ol^nfon, angelit.

„^ic£)t§ nKf)x, ^üb er an, nid^ts mel^r, nienn id§

25 bitten barf , öon bem engtönbift^en ^poffenreiffer , ber un§

bur(^ feine ß)aufelet)en um einen ätoeiten XuIIiuS, öietteid^t

ben Sinnigen unter ben Wienern, ju bringen '^offt. ßein
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^äcitius Galactintanui , fein 33uteD, !etn 5üattciniu§, fein

^pnbatiobeg l^at aBgefi^tnadfter be§ erften gefpottet. 3Bte

können ©ie i^n bert^etbigen ? beffen Sernünftetet) in bem

jeltfamften 5!Jtt§braui^e irgenb einer fallen bieget, einer

33enier!ung , eineö IPunftroortä 6eftet)t , oon beren ßnt= &

fte'^unggarr , ©infciiränfung unb ^Inmenbung er offenbar

ni(i)t ben minbeften ^Begriff '^at. äßte fönnen «Sie if)n

öert^eibigen?"

Ütad) öerfiijiebnen allgemeinen SSetrac^tnngen über bie

üerfe'^lte 3I6fid)t faft aller 5]}arübiften, bie ha^, tuaä fie i«

tabe(n woHen, gnöor in ßarricatur bringen, o!^ne ^u merfen,

bal ii)re ©atire nun nur i'^re eigne (Earricatur treffe,

u. bergl. me^r, ging er enblii^ ^u ben [lOS] nä!^ern Se=

tracfitungen be§ ©tt)t§ über, bie ic^ S'^nen fo o^ne 35er=

binbung , ttie fie mir nad) unb nad) einfallen, aus bem 15

(Seböd^tniffe abfd)rei6en tü'ül.

„^ebe ©attung ber ©djreibart, fagte er, l^at fret)li(^

i|re eigne ^bee, bie öom ^n'Eialt ab'^ängt. S)a§ ift aber

nur il)re rotjefte ©eite. Söenn e§ nöt^ig rtöre, ba^ alle

©diriftfteÜer {?iner ßlaffe bie 3orm i'^rer ©eele gan^ in 20

bie ^oi^nt ber <Baä)t umprägten, fo würbe nid)t§ ein=

förmiger fetjn, al§ «Schreibart : Stt)l toäre nid^t ©tt)l me^r.

SIttein anber§ oer'^ält e§ fid) in ber 5latur, unb gut ifts,

ba§ e§ fic^ anber§ öer'^ält. "Sjer flaffifc^e ©cribent befi^t

auffer ber gorm, bie er ber <Baii)e abgetoonnen !^at, nod§ s-

feine befonbre ^yorm ber 3}orfteItung, burd) toeld^e fid§ bie

tobte 2)kterie ju einer gtoe^ten Sd^bpfung öerarbeitet, bie

reic^ an D3knntgfaÜig!eit , unb mit ber göttlidfien Sc^ön=

I}eit einer ©eele gefdjmüdt, fterbortritt."

„ jDie (S)rted)en, welche bie größten ^JJteifter be§ <5tt)l§ s"

aufroeifen tonnten , toaren ^ugteid) oor anbern Stationen

toegen i!^rer s^rj.iyoGjrovdf/ befannt. ^^tato meifterte noc^

in feinem adjtjigften ^al^re an bem neuen Xone feiner

S)ia(oi]ett: dia/jjyang lioajinr/tlf:, tt)le \\6) S)iont)fiu§ üon

4^alicarna^ au§brüdt. Xiiuc^bibeS ftrebte in ben fieben 35

unb ^toonäig ^a'^ren, [109] ba er an feinen ac§t Suchern

üom '|^eloponnefifd)en .Kriege arbeitete, nad) nid)t§ fo fe'^r,
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al§ tmc^ jenei' aBfledjenben y-a'/luntht, bte burd) ben ü6er=

groffen %U\% ben er borauf toeitoanbte, ^uleijt fo raffimrt

flang, bo^ fie foaar auf gemeine ^öpfe x^xt 3Bir!ung

öcvlo^r, ob itjt gleid) bie J^enner einen au§ne|menben 9vcij

5 jugeftanben. @elb[t Xenop^ouö ©implicität, felbft ^erobot§

9latt)ität Ijoben jebe ir)te eigne ^Jianier, bie öon bem 2on
ber ^taterie ni(^t luenig bevfc^ieben tft. Hnb über'fiauVt

gel^ört atte§ l^ieljer, n)a§ bie ®riec£)en ?Ittii:i§nnt§, bie 9iömer

Utbanität nennen."

10 „©im:^)Itcität, 2!eutlid)!eit , 2Bürbe, (Jleganj — [inb

nid)t§ al§ relatiöe StnSbtüde, bie nac^ ben t)erfd)iebnen

©rforberniffen ber Schreibart, eben fo gut Säbel, al§ 8ob,

rterben fönnen. ^§ giebt froftige, tönbel!t)afte , affeftirte

©implicität : gttieifetn Sie nidit baran; wir ^aben ber S3et)=

15 fpiele genug. SDeutlidjfeit Ijat fo üerfd^iebne (Srabe in

^^e^ie^ung auf bie ßefer ober 3u^örer, ba§ e§ unntöglid)

ift, fie in eine abfolute Üiegel ,^u öernjanbetn. 9lic^t§ ift

läd^ertidier, at§ Sßürbe ant unrechten Crte, unb @(egan3

eine§ @efe|e§ toäre ba§ ®d)Iimmfie, toa§ man öon einem

20 guten @efe^ fagen fönnte."

[110] „©tniplicität,
fpriest ber Sine/) :§at i£)ren

©i^ in einem getoiffen förnigten ^luöbrud, ioo jeber

@eban!e eine geziem enbe 2Iu§be'^nung befi^t. ^ein

Söunber, ba^ für i!§n ber förnigte, ge^iemenbe Einfall ber

25 Seötgne — bie .f?anone, bie ben ÜJkrfdiatt S^urenne töbtete,

tt)ar öon ©toigfeit f)er gekben ! — ein Sngrebien^ ber=

jenigen «Schreibart fet)n foÖ, beren .^anptct)ara!ter it)m

Stm:plicität ift. Sie ift ni(^t bie btutreic^fte , (ebrt un§

ein 2lnbrer,-) aber Säfte l^at fie genug, um, too nid}t öon

30 ber ftärfften ^^tatur, bod) öontommen gefunb ^u fel^n. Sebjr

Xüo^V. üiun fomme ein ^^Ir^t ber guten Schreibart, unb

nieffe unö biefe Säfte an§, unb fingre an i^rem ^^^ul)e.

^d) fürd^te, \6) fürchte, e§ giebt ber Äranfen me'fir, aU

1) aSatteuE IV.©. 307.

35 2) Cic. de Orat. 22. Etsi enim non plurimi sanguinis

est, habeat tarnen succum aliquem oportet, vt, etiamsi illis

maximis viribus careat, sit, vt ita dicani, integra valetudine.
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ber ©efuuben, too ber 5lu§fprud) fo jtoeifeC^aft toirb. ^loi^

ein 9lnbrer , ober öielme'^r S^erfelbe , 'j xüijmt [111] i^re

glönjeube ßlegana, i^re ftubirte 9k(i)(äBtg!ett , it)r

ganäeS (Serät^ be§ 91 u f p u ^ e §, SBa'firfiaftig, biirdj fol^e

3üfä|e fann man au§ einer Sad;c machen, h)a§ man rotE, ?>

unb ©^afteöburl) ift bann an ]o fimpler ©Eribent, aU
einer in Snglanb. 3Barum nid)t lieber gerabe ^erau§

gejagt, ba^ Simplicität be§ ©tljl§ feinen einfachen begriff

tjdbel baB [ie öon ^ttJed unb Crt abfange? baß fie

ange.'neffen unb nic^t angemefjen fet)n fönne?" lo

[112] „53lan fielet feiten rcc§t, toenn man [id^ p fel^r

an ba§ öielfarMgte ßic§t ber Xfjeorie getoöljnt l)at, unb

ftatt eine§ Xlrt^eilS öon ber ©ad^e ein Äunfttoort öor=

fd^tebt. 2Benn S)iont)[iu§ ber 2:^rann eine Jungfer einmal

nic^t TiÜQderor
^ fonbem i^urcröuay^ 'isr^y.oarjxrjr nannte, i5

mu^te iljn barum '^(ttienäus unter öem S^ortoanbe ber

xun'OGjrovdf) DerladEien? i^ft benn eine Jungfer ba§ nidjt,

unb ift fie e§ nid)t gerne? (iicero-j mürbe feinem i^reunbe

ä^arro eine mnnberlic£)e |)öflicE)!eit gefagt liaben, ttienn

') Id. ib. lUa enim ipsa contraeta et minuta non negli- 2ü

geiiter tractanda sunt, sed quaedam etiam negrligentia est

dilig'ens. Nam vt mulieres esse dicuntur [111] nonnuUae
inoniatae, quas id ipsum deceat, sie haec subtiiis oratio

etiam ineomposita delectat. Fit enim quiddam in vtroque,
quo sit venustius. sed non vt appaieat. Tum removebitur 25

omnis insigfnis ornatus, quasi margaritarum , ne calamistri

quidem adhibebuntur; f'ucati vero medicamenta candoris,

ruboris, omnino repellentui'.

Elegantia modo et munditia remanebit, acutae crebrae-

que sententiae ponentur, et nescio vnde ex abrupto erutae. 30

Verecundus erit vsus oratoriae quasi supellectilis. Su-
pellex enim est quodammodo nostra. (juae est in ornamentis,
alia rerum. alia verborum. Huie generi orationis aspergantur
sales, qui in dicendo mirum (Quantum valeut: quorum duo
genera sunt vnum facetiarium dicacitatis etc. 35

-) Tu vero, Varro, bene etiam meriturus mihi videris

de tuis civibus, si eos non modo copia rerum auxeris , vt

efi'ecisti, sed etiam verborum. Audebimus ergo novis verbis

vti, te auctore, si necesse erit. 3Kan lefe bie ganje ©inteitung

ber Acad. quaest., bte fe^r merfioürbig ift. 411
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xavro()nov(ii^ oHemol Hffectotton Jüäre. 6§ ift gut, e§

ift nü^lid§, einfettige 23eo6Qd)tutigen üon ^t\i 3U Seit in

i^te toQf)re ©tätigen .^urücE 3U toeifen, ba^ Me ülüglinge

iid§ ni(i)t ^Xceifter bünfen, luenn fie im ©runbe nur mit

5 ßunfttüörtern meiftern. (S§ tüürbe toeniger 9Jli^tjer[tanb

unter 5lutoren unb Sefern feijn, icenn Bei)be fict) bie -Ulüye

gäben, ju uiitexjiK^en, toa§ bie 5iatur ber ©act)e, unb

ntdjt, toa§ hk SSemerfung biefe§ ober jeneg alten i?unft=

ridjterg erfobre
"

10 [113] „Sie meiften SSetrad)tuiigen ber Äunftric^ter

finb au§ bem ©roffen ge'tjolt; unb nirgenb§ finbet nteljr

2äu]d)ung ber i^been ftatt, al§ in 2luffud)ung ber get)ter.

S)er getjler lag oft in ber ßmpfänglid^Mt be§ Se[er§, unb

man fud)t i^n lieber auffer fid§, al§ in ftd) felbft. S)er

15 f^e'^ter log oft im ©auäcn, unb ber ^ritifer fud)t i^n im

©injelnen; er merfet nidt, mie toeit er nod) 3urüdget)en

muffe, um fidj bie Urfac^e öon bem 5}ti§ton anzugeben,

ber il^m erft in einer fe!^r unfd)ulbigen Üetnen ©teile an=

flö^ig marb."
20 „@in Äopf, ber t)Dn feiner 5}laterte ooE ift, fielet

3Ser'§iUtniffe unb Umftänbe, bie bem. 9tnbern, ber fie al§

ein grember anfielt)t, gar nid^t aufftoffen. (Sr foEte erft

ben!en lernen, toieg fein 9lutor gelernt ^at, e|e er ftd^

unterfte'^t, über it)n 3U richten."

25 „;5l)r Spötter, fuc)r (ä** fort, betrügt uns gu plump,

toenn er un§ überreben tüiH, ba^ fein ^ol^nfon mit bem

ßejip'^aneS ber ®ricd)en in einerlet) goEe fet). 2)er te^tere

ift ein 9)Jenfd}, bem ein guteg ^öred^mittel l)eilfamere S)ienfte

t:§ut, al§ bie befte ^ritü, ein ^enfd), ber bie abgefd)mad=

30 tefte 3ltt mit ben abge= [114] fdjmadteften SBorten fagt.^)

1) Ztittxi TiQog i/uxcvTof, onof^tv tu toouvth xc/ui awt-
'Ai^w, xul iv onöaip ^q6v(o y.id otiov y.aTc.xAtiaag tlxt? to-

aovTop iauoi' dronwu X(ü ^laaTQOffioi' övoj^iuTwi'. Luc.

Lexiph. Tom. I. p. 834, edit. Graeuii. S)er groffe gelter

35 be§ gried^ifd^en Seppl^aneS war, ba^ er ficf) in beftänbiger 3Ser=

legen^eit fanb, md)t etraa SBotte ju feinen Begriffen, roeld^eö

j(ä)on ftf)linun genug wäre, fonbern ^Begriffe ju feineu SBorten ju

finben; ba l^ingegen ^ofinfon gemeinen Sefern , bie niajt gerne
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2iUe entfernt Sucian gewefen fet), btefe ^afo^etie eine§

SBerrücEten mit jenem Originaltöne, ben feine Station liebte,

3U üerföecfjfeln , mei^ ein S^ber, ber ben Dialog gelefen

^at, toorin er einen ^ronief^euS ber Sporte, (er felbft

tüüx ba§ 5Rufter ba^u), jo gar bis auf bie dapri^ens
ber Sd;reit)art, öertl^eibigt. [115] Unb fo ein ^ro=

met^eu§, in ber ebelften ^Bebeutnng, i[t i^o'fjnfon. Wdt
bem tiefften Sßerftanbe, ben \t)m aud^ jein Stobler felbft

nid^t aiäuporobiien magt, öerBinbet er einen (Sefctimad,

eine J?enntni^ feiner ©prad^e unb it)rer ^Bebürfniffe, Worinn lo

nur toenig fönglönber mit i'^m metteifern fönnen. 9iiemanb

ift in ber ^a^i feiner Sbeen, i^rer Stnorbnnng unb

9fiünbung, i'tirer innern Slu^bilbung, (benn e§ giebt aud)

eine innere öom 9iu§brucE unabf)ängige, Syrern ^arobiflen

gon3 iinbefannte , ©legan^) betounberungetoürbigcr. ^n is

feinem Stusbrutf oft neu jum äöo'^ttlang, nod) öfter neu

burd^ bit feltne Stid^tigfeit feiner SSorftettungen, niemale

felbft in ben lüljnften SBinbungen unb ©öngen, über bie

©d§ran!en ber guten ^rofe auSfrfitoeifenb : menn fo unge=

meine 3^9^ ber (Eompofition feinen fta^ifiiien Scribenten 20

ausmachen, teer ift e§ benn?"

|)err * * * crröt^ete unb läi^elte , al§ tooHte er fa=

gen: ^d) bin e§, ^(i), ber ic^ fein flieffenb fd^reibe, unb

mit allem bem S^uge ba mir ben ^o^Df niemals ^erbroc^en

l^abe ! 6r nal^m feinen iput mit einer falten (S)(eid£)gültig= 25

feit in bie ^anb, büdte firf) auf§ öerbinbUdifte gegen un§

aße, unb toeg ging er.

benfen, gerabe burc^ hen i)of)en ®rab, rcomit er alle§ auBjubrürfen

roeifi, raas er rotU, ütelleicf)t am anftöffigften ift. fs^ui {j.rjv xü-

y.tii'o ov uiXQOf, uäXXov d'k ro /utyiaroy uiiugtüvtig, oti ov 30

nQortQov zeig (fiayo lag xüiy 'AiS:t(i>y Tii}onaQuaxtvaaij.ivog, i'ntiTu

xccTaxoGfA,ttg rolg Qt/f^aai, xcd roTg ovoftuaiv , «AA ^V nov
orjua ixcpv'Aov tvor/g, rj ctvrog nXc.ac'.fitvog oirif^r^g tivca xuXov,

Tovxio CtjTttg duh'ouiP tcfag/uoaui, xcd Crjfiicey riyfi , «V (xr,

7iccg((ßr(Trjg avro, xay Tio XiyoutyM utjö' di'ccyxalov r], ib.p. 838. 35
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[118]

©djled^te @tnrtd)tung bee ^trtttcnif^ctt ©tuggcbid^t^.

3Barum a'fiiiien S)eutf(^e fie nac^?

S)a @ie je^t an einen Crt gereift finb, ber unter ben

r^ beutfc^en ©tobten toegen feine§ @efd)mQdf§ an ber Ü}^u[if

berüf)mt i[t: fo loün|d)e id), ha^ ©ie mir über folgenbe

g^ragen ben Unterrid)t etne§ ^enner§ öerf($affen : t)orau§=

gefegt, ba^ @ie einen finben, ber ttjeber ju öiel, nod§ 3U

toenig 5!Jtufi!u§ tft , fie im erften ^atte für QII3U U e 6=

10 t)aBerifd), tm onbern für aU^ii üortoi^ig an^ufetien, a(§

ba^ er fie einer ^Xntmort tüürbtgen foHte.

^d) möd^te alfo gern toiffen,

1) Ob nid^t bie 9^atur be§ ®efange§ barin befte^e,

bo^ er bie SBorte, beten er fic^ al§ Snd)tn bebient, in

15 Xongemälbe ber @mpfinbung öertoanbelt

;

2) £b ni(f)t l^ierau§ folge, ba| ©eüamation in

feinerlet) Sebeutung ©efang l^eiffen fönne, fo lange fie il^re

SEßorte nur al§ S^^^^^, unb nic^t al§ fold^e ©emälbe

öorträgt

;

20 [117] 3) £)b nid^t alfo aud§ ba§ Ütecitatiö, toetd^eS

feine ©runbfä^e au§ ber <&e!tamotton "herleitet, öon einer

gauj anbern 9iatur, aU ber @efang fet). Unb toenn alte§

i>a^ folgt:

4) Ob in SBerfen, bie eigentlid) barauf angelegt finb,

25 baB fie eine Söelt nactja'^men , too 2ine§ burc^ ©efang

au§gebrüdt toirb, fo l^eterogene Sll^eile, al§ 9tecitat{ö unb

^rie, ntdf)t eine fd)led)te 6om)3ofttion geben.
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Wtf)x tottt td^ ntd)t fragen, fonbern einige 5tnmer=

fungen l^in^ufügen, meine ^et)nung näl^er ^u enttoicieln.

S)ie erfte Beobachtung, hit fic^ mir barBeut, unb,

toie e§ mir öorfömmt, fc^on gleid^ nidjt töenig ent[d§eibet,

ift , baB bte S)eflamation auf jebe einzelne ©t)lbe niemals &

me^r, al§ einen einzelnen 2on fe^t, ber ©efang aber ba§

©egent^eil tf)ut. ^d) 5tt)eifte, ba^ e§ eine üZation in ber

Söelt gebe, bie im Sieben, al§ Dieben, i^re Btjlbm burc^

jtoet) ober mef)r 2^Dne in eine ^iotenfigur bred^e ; tt)entg[ten§

f)abe ic^ in feiner Steifebefd^reibung etroag berg(eid§en er= lo

h)ä^nt gefunben. 2Ba§ man eine fingenbe SluSjprad^e,

ä. @. ber 6£)inefer, nennt, be^ietjt fict) niii)t l^ierauf, fonbern

auf bie ^nteroallen ber Jone, tk bet) einigen 33ötfern

Leiter, abftefienber, finb, ai^ bet) anbern.

[118] Unb eben barau§ äiet)e id) eine ^tüeljte S3e= is

merfung, — ba^ bie S)eftamatton in i^ren ^nteröaüen

ent)armonifrf)er ^) 5lrt fei), raeit mir eine met)r ct)romatif(^e

ober bmtouifc^e 3lu5fprac^e fcfion eine fingenbe nennen.

Einige 21t)eoriften l^aben bat)er nict)t o!§ne llrfac^e bie ein=

gefüt)rte Tonleiter ouf ben Umfang ber natürlidjen 2Iu§= 20

f:pro(i)e -) einfc^ränfen , unb bie f)alben S^nteroallen noc§

um bie ^älfte öerininbern wollen , bamit ba§ Siiecitatiö

baburct), mie in ber tt)eatralifct)en S>ef(amation ber Sitten,

an ber SBaljrljeit [119] feine§ Sluäbrucfs gewinnen möge,

©^e ic^ aber ©ebraud) oon biefen bet)ben 5öeobarf)tungen 20

madje, laffen ©ie mid) öerfudjen, ob id) mit i^finen ober

^) S)er p/.öegbeuttgfeit be^ SBortä roegen merfe id^ an, ba|

id) e§ ^ier im ©inne ber SUten nefime, roeldie baä en^armonifd^e

.S?[angge[c^ted)t für ba^ erfte unb natürüd)fte unter ben breyen hielten,

lueil fie eö oI)ne Sejie^ung auf i^armonie b(o^ naä) ber fanften g^olge so

ber Jone beurt^eilten unb ausübten; ba eä l^ingegen nac^ bem
©inne ber Dienern, bie eg nur »ermittelft ber Harmonie l^eraug:

bringen fönnen, fünftlic{)er al§ bie bei)ben anbern ift. ©. ^iftorifd^;

fritifc^e S8ei)träge jur 5DJufit II. 278. Rousseau Dict. de Musique
Ai-t. Enliarmoni(iue. Voix, Genre etc. Du Bos Reflexions III. 9. 35

'-) ^an nxac^t nod) einen Unterfc^ieb unter bem 2;one ber

2luöiprac{)e , unb bem Xone ber Seftamation, ber eine genaue

Hnterfurf)ung nerbiente.

Litteraturdeukinale des 16. u. 19. .Jalirli. ÜÜ, 22
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unfrem i^enner, in bem ^Begriffe eine§ @emätbe§ ber @m=
pfinbung, eineg ^ongemälbeS, unb eine§ Sßortäeic^enS,

übexeinftimme.

Snnere «Seelentoirfungen finb nie bon auffen ^er, nie

5 bui-d§§ Organ empfunben toorben, unb !önnen barum aud^

!ein organif(^e§ ^ilb toerben, tt)ie bte ©egenftänbe ber

2lugen, bte unsi baburd), ba^ tt)ir fte fet)en, toirfüc^e ^2(ugen=

fcilber toerben: ein ^aa§, toomit toir jebe anbre ßopie

be§ @egenftanbe§ üergleid^en fönnen.

10 S)a fic^ aber innere ©eelentt)irfungen öermittelft etne§

organifc^en ^ör:per§ äuffern, fo fönnen toir gleic^too^t btefe

Sleufjerungen ol§ Silber brau(i)en, tooran wir bic

©nipfinbungen , bie in bem ^exjen eine§ anbetn öorgetjen,

fljmboliji^ erfennen. Qn i'finen ge|ören bte £öne.

15 ^n ben Sönen unterjc^eiben toir ^toetierleij : ben 2;on

unb bie 53etoegung. ©injelne SEöne malen bie ©eele burcf)

i{)ren 5lccent, eine S^ieil^e öon Slönen burd^ Sfccent unb

SSetoegung ^ugleid^. ©(^reden bric£)t in @ef(i)ret), ©cEinier^

in ©eroimmer, S^raurigfeit in §le($3en, SSerlangen in f(i)mad)=

20 tenbe ©euf^er au§, [120] Slber ©d)recfen , ©ctimer^,

Sraurigfeit, SSerlangen ic. '^aben auc^ il^re eigenti^ümlidien

SSetoegungen, toie innerlich im ^erjen, fo äufferlief in ben

S^onfotgen. 58etoegung ift ü6er!)au^)t, toie 5lrtftoteIe§ ^)

fet)r gut anmerü, öoräüglid) etnc§ [ittlid)en 2lu§bru(f§.

25 2;5ne finb 3eici)en, 2Sorte finb auc^ 3ei<$en, nur auf

eine anbre 2ht.

2Borte !önnen tlf)eil§ aU 2:öne, i:^eil§ at§ i^been be=

trachtet toerben. ©ine jebe i^bee, bie ein SBort toirb, ift

eine befttmmte ^obification unfrer 8eele, ba§ 9iefultat,

30 iti(i)t ba§ 9iefultirenbe : ober, um mid§ burcf) eine ^ex=

gleid^ung 3U erftären, bie SWx, erft bann auf bem ü^x=

blatt angebeutet, nadjbem in ber üi)x biejenigen med§anifc§en

3Seränberungen Oorl^ergegangen finb, bie biefe unb feine

anbre 3a^l au§3eirf)nen. S)a§ äßie biefer 5Jtobificationen

35 ift niemali ein 2Bortbegriff ,
fonbern toirb e§ erft burd^

1) Problem, sect. XIX. 27. 38.
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bte SSerfetnbung mit jenen malertfd^en 2leufferungen, <^Qnb=

lungen, ^inen, ©eBe'^rben, Stcctnteii, Slonfolgen 2Z. 5^c!^men

©ie 2[Borte, toeld^e ©ie tDoHen, 3Borte, bte r\od) |o reful=

tirenb fdietnen; ©ie werben immer finben, ba^ fie nur

9iejultate fiub. Sefen ©ie 3. @. — 5Rein ^er^ toollt üon 5

Siebe, — S^urc^t unb <^offnung fämpfen in meiner ©eete

— S^ebe ©nt^ücfung [121] [trömt meinem «i^er^en 3U: —
®iefe§ SßoIIen, btefe§ i^ämpfen, biefeS 3ufii'önien i[t S^^nen

boc^ nur ein 3uftanb, n)05U ^^nen ha^ Sie fel^lt. ^ören

©ie aber ben I^on ber nämlidjen SBorte, 5(ccent, ^Jiobu^ 10

lation
;

fe^en ©ie bie dUint, mit ber ic^ fie auSfpreciie :
—

©0, aifj! fo toa'Ilt mein -g)er3 Oon Siebe! — ©0 fämpfen

g^urctjt unb ^Öffnung in meiner ©eele. — ©0 ftrömt jebe

©ntäücfung meinem ^^tx^tn ju. — Ober laffen ©ie auc§

Ho^ S^re ^l^antafie toirfen ; malen ©ie fid) ben %ox\, ben ^^

©ie fd)on fonft ge'^ört, bie 'DJline, bie ©ie fd§on jonft ge=

feigen, in ber (Sinbilbung öor; laffen ©ie aCe bie inuern

31riebfebern fpringen, bie in S^nen fc^on fonft ä^ntic^e

ßmpfinbungen ^^eröorgefiracfit ^aben. ^iä)t toeit SBaEen,

kämpfen, ©trömen eine Sbee öon ettoa§ 9iefultirenbem in ^0

^f)nm anregen, empfinben ©ie e§ auc§ toirflid) al§ reful=

tirenb; nein, biefe ^bee fte'^t mit ^t)Xtx ©eele in einem

meit anbern 2>er!^ältni^ , aU mit ber meinigen: foll fie

gan3 ba§ S^nen feijn, ma§ fie mir ift, fo muffen ©ie ben

@ang ber G^mpfinbungen erft fo burc^toanbeln, hjie id^ if)n 25

felbft burd)geluanbett bin; ba^u bie SSemegungen meiner

©timme unb meiner ©ebe^rben, ba^u ba§ iBilb ber 5|3^an=

tafie, ba§ ^^nen bte ßrfa'^rung ober bie Einlage ^^xe^

eignen -^er.jenä anbictt)et.

[122] ©0 mirb au§ ilBorten, au§ Ütefultaten, ba§ 2;on= gy

gemälbe ber ©mpfinbungen, ba§ 9tefuttirenbe : mie ift barau§

ber ©efang entftanben? ©ie trauen mir I)offentlii^ 5U, ba§

iä) ©ie "^ier nid)t auf bie xS-xaa,t jurürffü^ren toolte, toie unb

UDOöon ber erfte Menfd) gefungen ^abe : Ujag mir nid^t toiffen

tonnen, mag ic§ nid)t unterfud)en. @ntftet)ung§art be§ @e= 35

fanget l^ei^t mir je^t berjenige 3iiftanb bei iper^eng, in

meld^em ber ^enfcf) natürlict)er äßeife 3U fingen pflegt.
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5D{efe§ tft, beucht mir, fein anbrer, aU bo§ 33ergnügen.

^latüTltc^ex äBet|e fingt man nirfit, ba§ man 5ta'^rung§=

Jörgen t)abe, ba^ man I)affe, ba^ man fürchte. 9Jlan fingt

freylid) in fc^mermüt^igen ^lugenblicfen : allein nur qI§=

r, bann , h^enn SdjtDermutf) mit angenef)men ßmpfinbungeu

ber ^Öffnung, be§ @egenftanbe§ jc. untermifd)t ift; unb

bQ§ finb gerabe bie tooEüftigften 2higenHicEe, beren baä

menfd)lic§e ^er^ genieffen !ann. ^]i, frage ic^, biefer

natürlidje ©efang immer ein S^ongeumlbe ber ©mpfinbungen'?

10 ©0 menig, bafe er ntc^t nur äufferft tDittfü"f|rUd^ , fonbern

oft fogar ba§ Söiberfpiet berfelben 3U fet)n fd)eint. S)a8

(Singen brücft ben Sufta^b unferö ^er^enä au§, unb brüdft

i:§n aud) uid)t au§; eö brüdt ii)n au§, at§ ©ingen, unb

brüdt i^n nid)t au§, al§ ©efang.

15 [123] @ie merfen nun fcr)on, ba^ noc^ ßttoag !^inäu=

fommen muffe, loeun ber ©efang ba§ fet)n foll, mag unfre

S^bee üon il^ni erfcfiöpft; unb bie§ 6troa§, mit einem Söorte,

ift äteedmä^ige ^iad)a!^mung. f^olglid), burc^ beftimmte

^mittel S)ur^ meiere?

20 2Bir fyihen gefunben, ba^ alle menfd^Iidje Xöne fid?

auf 3kcent unb 33emegung prüdfü^ren laffen; baB Slccentc

eiujelne natürlid}e 5Iu§brüd)e be§ ^tx^tn^ finb; bajg 2on=

Betoegung tt)eilö bie 9(u§fprad)e ber SSorte überfiaupt, ttjeilS

bie 3lu6fprad]e ber ©Ijiben in§befoubere ermeitert, jeneg

25 burd) ein abfte'^enbee ,2fnteröaEen|t)ftem, biefe§ burd) 33rec^=

iingeu unb 2)e'^nungen. Bir finben aber aud), ba^ mit

biefen erften Sönen ber ©mpfinbung biete anbre 5löne t)er=

manbt finb, bie fic§ roittig mit i'^nen tiermä'^ten, unb ha^

9lubiment be§ Söitbe§ uact) S\v^ä^n ber 3'lac^a'^mung au§=

30 3umalen bienen. <^ieju bequeme 3ei<J§en , meldte ba§

fucce^itje ©emätbe auf einmal at§ 3fiefultat beftimmen:

SBorte; — fo t)aben mir bie unterfc^eibenben 5iJterfmale

be§ ®efange§ bet)fammen. ^ä) öerlange nid)t toeitläuftig

3U äergliebern, toa§ öon felbft einteud)tet.

35 9iad)bem man fo(d)ergeftaIt ben natürlit^en @efang

burd) ©runbfö^e jur Äunft er^ö'^t [124] ^atte, fo fa"^

man, ba§ fid) in ben nämtid^en ^(an noc^ eine gute Sln^al^t
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ßm^finbunßen l()erein"6ringen Iteffen, bie jtoar nt($t bem
natütlidien ©efange eigen toären, aBer bocf) bte .^au^jt^

eiQenfd)Qft beö ©efange§ tjatten, einer 9iacf)a^inung buri^

jlöne fällig p ftl)n. Dbgleid) alfo S^al^, 9iadE)e, 5[^er3n)cif=

lung u. b. gl. feine unmittelbare ©egenftünbe be§ Singen§ '>

finb; fo fjüt il^nen bod) bie 9iatur if)re etgent!§ünilid]en

jTonBetüegungen t)ertiet)en, tooburc^ fte \\ä) über ben 2lu§=

brud ber (?pra(f)e erl^eben, nnb ©efang toerben fönnen.

5Die ©Garanten jogen ftd) allntä'^Iig toeiter qu§ einanber.

Slufjer ben 2önen ber menfd^lidien ©timme befifet bie ^fiotur i"

einen 9teid)t"^um an <Bä:,aU, ber mit ben innern ©aiten

unfrer ©mpfinbung oft ftarf pftimmt. 3tud) bie '^laä:j=

a^mung fol^er Slöne fann @efang toerben, inbem fie [id^

in ©emötbe ber Gmpfinbung abänbern. ßnblicf) 'i)at man
au§ ber ßrfal^rung gelernt, ha^, fotnic bie Crd)efti! ber 15

3llten 3ule|t bie ©egenftänbe i§rer 5lai^oü)mung anä ber

ganzen Tiatnr, jo entfernt fie and) öon ber ©eleljrtenfprai^e

fet)n mod)ten, ol)ne Unterfd)ieb l)erna"^m, fo au(^ S)inge,

i)k meber ©d)all nod) ©mpfinbung '^aben, bennod) gor mol)l

befonbre ©egenftänbe ber 2;onfnnft tncrben fönnen. ©elbft 20

ber pi)ilo= [125] fo^l)if(^e 9{ouffeau^ ) fpridjt öon biefer

legten ©rtoeiterung, üi§> bon einem aufjerorbentli(^en f^Iugc

be» @enie§. Wix beudjt gleidimol)!, ba^ bie .^unft nic^t

un^ufrieben fel)n toürbe, toenn il)re ©enien mandjmal in

ber SÖa^l iliter ©egenftänbe nidt gar gu fidler mären, 25

unb bie ''JJcufif nic^t gleid} ^u bereid^ern glaubten, fo balb

^) Ne cherche point, jeune Artiste , ce que c'est que le

Genie. Eii as-tu: tu le sens en toi-meme. N'en as-tu pas:

tu ne le connoitras jamais. Le Genie du Musicien soumet
l'Univers entier ä son art. II peint tous les tableaux par 30

des sons; il fait parier le silence meme. — I! exprime avec

ohaleur les frimats et les glaces. Dict. df Musir|uo. Art.

Genie @5enfo ent^ufiaftifci^ "brüd't ficf) jener Siebfjaber &et)m

2lrtftenät über bie ^äl^igfeiten einer tnimifc^en S^änserinn ou§.

TIo'/.i^iAyU'.r, 'jqiooö'iTr^r tj(uvcst.v ot dtoi. l'.y.hii'«? fjui'', "J? 35

ttfiy.roi', vnoxoirti? vn uvTwr xoafAov^tpt,. Oiwuciaio o»j

roQct TiQoaiiTJU} Cojyoaq^ov xc.i ngäyuaT« yijf'Cfii?. xrel j{öyüv5

nuvzodunovs vTio(f('.ivtig- Kc.i Cfvatiog arrdarjc ti'c.oyr^c: vnc.n-

/iig eixcüi'. Lib. I. Epist. "-'(j.
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fie ettoa§ in Zöm gebracht ju IjoBen fd^einen, toa?^ fein

5Renfd) fi(f) t)ätte einfallen laffeti, für ein mufifntifd)eö

ObjeÜ 3U Italien. 3(f) toentgften§ felje nic^t ein, tt)a§ 3. 6,

eine Oper bei) ber S3ermöl^= [126] lung be§ 5Daup^in§ burd§

5 eine ©timip'^onie gen:)inne, hk ein ^euertoer! na(j^a"^mt, toie

Oiameau einmal ^ur ^^eluftigung öe§ i)öt)tn ^Brautpaars

feinen JVranjofen ein fo erftaunliii)e§ S^eueriDer! abgebrannt

ijat. ®a| eine ftetgenbe 9tafete geroiffe ©mpfinbungen üer=

anlaffen f5nne, bie mufifalif(^en 5lu§brn(J öertragen, be=

10 greife id); fo begreife id) aud) , baß ha^ Steigen ber

3f{a!ete, ha e§ eine Setoegung ift, eine Diebnction auf getoiffe

Setoegungen be§ ^er^enS, bie fic^ iu 21öne bringen laffen,

berftatte : aber oB baS ben 35trtuofen bered)tige, feiner Äunft

mit jeber entfernten äöirfuug jugleic^ bie 'iJiaifja'^mung

15 jeber toirfenben Urfad^e an^umaffen, mag i^^r i^enuer ent=

fc^eiben. deiner l^unft finb fcftc ©diranfen, toelc^e man,

toenn fie einmal mit reifer Ueberlegung geftedt toorben,

nie überfc^reiten foHte, fo nott)menbtg, ol» ber 5}lufif. S)te

gjlufi! '^at in ben ^löerf^eugen iljrer 9iact)al§mung fo eine

20 DJ^enge tion 9JlttteIn , bie alle , wenn man nid)t beftänbig

9tü(ffid)t auf bie Seftimmung ber Äunft nimmt, fo leitet

üeine .^aulJt^mecfe toerben fönnen ! SBenn ber ©ine nur

befd)äftigt ift, getoiffe öerborgne (gigeufdjaften feine§ ^n=

ftrumentg l^erüor^uloden ; ber ^^Inbre, 3U jeigen, auf toie

25 mandiertel) 3lrt man bie einzelnen Stimmen in einanber

bertoideln; ber S)ritte, toie man [127] einen ©a^, ber

nichts fagt, balb fo, Batb anber§ öortragcn fönne; toenn

man anfängt, nur ba§ für Ifnnft ju tiatten, toa§ bie 2hif=

mer!fam!eit üom (Sanken auf bie Steile tjin^ie^t; toenn

zu ber ''DlufifuS in beftänbige ßoltufion mit ber ÜJhifil gerät^,

unb bie§ unb jeneö ^ur 3lbfid)t mad^t, toa§ buri^ eine

SSearBeitung, toop S^alente erforbert toerben, IjödiftenS nur

^fiad^fidit Derbient: fo fann man fd^toerlid) fagen, ba§ bie

^unft groffe Schritte gu i^rer S^ottfommen'^eit tt)ue, e§

35 fet) benn, ba^ man ba§ 9tafftuement ber ^eben^wede aud;

toirltid) auf bie ©rreid^ung be§ .^aupt^toedg autoenbe.

Unfer :^at)r!^unbert '^at öor bem öorigen, too nic^t @enie,
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hoä) unftreitig ©efc^macE unb Unterjuc^ung üornu§: eine

üeine ®rfd)ütterung toürbe ber DJ^ufi! öieEeic^t je^t me'f)r

a{§ jemals gelegen fommen, um fo oiel gelegner, tüenn hk
Slnmerfung einiger großen ^eifter wo^r ift, ba^ [ie fid§

i'firem SSerfoH näfiere. 5

©ie merbcn mir ^ier öicllei(^t üormerfen, bo^ iä) einen

(Sprung öon meiner ''IRaterie t^ue, inbem ii^ üon ber

mufifatifd^en 9ta(^a^mung be§ @ejange§ reben follte. ^lUein

ber ©prung ift nid^t fo fe'^r ©prung, al§ er Ido^ fi^eint.

^d) toeiB nid)t, ob bie ^nftrumenta(niu[if, bic mir grö§ten= 10

t^eilS mit unfern ©efängen öerbinben , bie 31§eorie be§

®efange§ [128] nidjt gar p ätt)et)beutig gemad^t l^aBe.

Seitbem man bie 2Öorte burd^ ^nftrumente unter6red§en,

unb ba§ mufifalifd)e ©emälbe burd) anbre %'öm, al§ bie

nienfd^lid}en , auefüt)ren gelernt , !^at fid) nic^t aEein ba§ 15

3^elb ber fingbaren 5la($at)mung meit über feine alten

©rän^^en ausgebreitet, fonbern ha^ 3ufäIIige be§ @efange§,

hk ^nftrumentalmufi! , ift offenbar me^r aU äufäÜig ge=

iDorben, unb mirb unöermerft balb doüenb§ ba§ 2öefent=

lid^e toerben. ^an fängt toirüid^ §in unb mieber fd^on 20

an, bie 3h-ie nid^t me'^r at§ ein ©anjeS, morin ber Sänger

öon ben ^^nftrumenten blo^ unterflü^t, feine ßeibenfd)aften

unb mufifaüfd^en ^been auSbrüdt, 3U betrachten: umge=

feiert, ber '^(usbrucE ber 2eibenfc^aften toirb ein ©pielmer!

ber ^nftrumente, unb bie menfd§(id^e «Stimme bient nur 25

nod§, fo 3U fagen, ^um (5pigrap§ inftrumentalifi^er @e=

mälbe. 5Darmfaiten {)aben fingen gelernt; ba§ ift fc^on

rcd^t ; aber ber Sänger t)at e§ oerlernt ; unb ba§ ift nid^t

xec^t: er tüitt, ftatt ju fingen, beftamiren, ja aud) ba§

toill er nid^t einmal, er miE fein ftüdmeife§ ^u^äl^Ien eine§ 30

S3i§d^en 21ej:t für ©cllamation gel)a(ten miffen; unb ba§

ift fi^timmer, at§ atle§ übrige.

S)er Sänger, ^öre id) Sie mir 3urufen, f)at bef(a=

miren gelernt? 2Bo{)l un§! ®efto [129] beffer! gben ba§

]^at un§ gefef)Ü ! 2Borte finb nidt)t gemac£)t, um burd^ eine 35

ungef)eure ''Fcenge 9ioten in ©emälbe ge3errt 3U toerben

:

fic foHen 3eid)en unfrer 53egriffe fct)n; öerrtanbelt man
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fie in Koloraturen, fo ftnb fie toeber ba§ @tne no($ ha^

l'lnbre : ni(f)t 3eit^en, beim man öerftet^t fie niäjt; nii^t

©emälbe, benn man tvd^ nt(f)t, toas gemalt toirb.

©0 gerabeju möd)te ic^ ba§ S)ilemma boct) ntcf)t etn=

5 räumen. Sie 2lu§ü6ung ber beften 5Jteifter kmetft, ba^

e§ an Mitteln nid^t feilte, 23eibe§ mit einanber ^u t>er=

einigen. «Sie öerttjeiten ben Stuebrud ber ©mpfinbung auf

bie ganje 9tei{|e öon SBorten, au§ benen e§ ^ufammengefe^t

ift, bergeftalt, ba^ biefe SSorte ^ugleid^ al§ 3ei<i)fn t)oÖ=

10 !ommen beutlic^, unb al§ (Semälbe öoHfommen em^finbbar,

ba§ ift, ha^ fie ha^ toerben, ma§ jebeg nad^ feinem ^»oedf

fet)n fott unb fet)n !ann, ©efaiig. Ober, toenn fie ein

tönenbe§ SBort "^aben, toorauf fie ha§i ©emölbe legen tooHen,

fo bemü'^en fie ficf), enttoeber e§ fo ^u fteEen, baB e§ aui

15 bem 3ufammenl§aiige üerftänblid^ toirb, ober fie laffen e§

al§ 3ei<^en üor^erge'^en, ef)e fie e§ a(§ ©emälbe bortragen.

5Dlid) bünft alfo, man tonne nid^t bel^aupten, ba§ 2Bort

ioerbe auc^ ha lüiber feinen 3roedE gebraucht, teo boct) in

ber %f)at ber Srt'ed erreicht toirb, nämlid;), ba^ [130] ber

20 Su'^örer e§ beibeg al§ S^^^)^^ öerftetjt, unb at§ ©emälbe

em^3finbet. Unb nun möd^te ic§ S^ren ©a^ fo umfe()ren.

3)er ©änger toitt beclamiren, anftatt ju fingen? ®r tt)ut

aber !eine§ don beiben. §r bcctamirt nic^t: benn i|t ein

l§albe§ ßomma, unb nac^ ein paar Statten, mcnn bie Sn=
25 ftrumente genug gemalt '^aben, toieber ein '^albeS ßomma,

f)ki ein eingefd)obne§ SBort, unb ba ein§, unb niditS im

©runbe al§ 9tanbgloffen 3U einer fremben ^ufi!=©pra(i)e

;

]§ei^t ha% beclamiren? 9Iud^ fingt er nid)t ; benn bie i?näuel

!^erreid)en, toorau§ ber SBeberftu^l nebenan ha^ 3eug mad)t;

30 t)eiBt ba§ toeben ? 3<^ toitt zugeben , baß eine 3lrie nict)t

anber§, al§ 6in§ au§ 3toet)erIelj, ein @emälbe au§ 2Borten

unb inftrumentalifd^en Älängen 3ufammengefe|t, 6eurtT)eiIt

merben muffe : aber marum toollen toir benn öergeffen, ba^

aud^ bie menfd)Itd)e ©timme ein üortrefflid) mufifalifdjeS

35 ;3nftrument fet;, ha^ %'öm unfrer ©timme ein biet un=

mittelbarereg 23ilb geben, al§ 3;önc felbft ber fpred^enbften

@eige, unb ba§ e§ un§ näl^er ange'^e ^u roiffen, loag ber
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^lenfcö fü^tt, aU toa§ ein ©tüd; §oIa fü^tt? S){c Sn[trii=

tnentat=3Jluft! l^at etgenf^ümlicfie Steigungen genug, aU bafe

e§ nött)ig toäre, {f)r ^u ©efallen ben ©efang 3U öerbrängen.

©ie faffe hk garten 9^äben unfrer Seibenfdjaften auf unb

tinmä-- [131] le un§ nac^ unb na($ in ein 3auberne| öon ^

Sönen, au§ bem toir un§ ungerne to§reiffen, wo in fünft=

liefen (Snt^üdungen eine f<:^öne 5p^anta[te bie anbre oer=

jagt, too ein -JJieer öon Harmonien um un§ i)zx\vaUt, unb

unfre ©eele in ©mpfinbungen ^erflte^t, bie if)X namenlos [inb.

5ia(^bem iä) f)inläng(ic£) gezeigt ju t)akn glaube, toaS lo

id) für @efang l)aüe, fo toerbe ic^ nid)t biete SBorte t)er=

lie^ren bürfen, S^nen ju bemeifen, n)a§ ic^ nii^t bafür

l^olte. 5Da§ befte Ütecitatiü
,

ge[tet)t fogar 9touf]eau , ber

fic^ fo öiele ^llü'^e gegeben 1)at, eä gegen bie '}(rie ju öet=

t^eibigen, ift ba§, rtorin man am toenigften fingt. @§ ift i5

lätf)erli(^, ütecitiren ©ingen ^u nennen. ÜJIan fpred^e ent=

n^eber, wie firf)» gebührt, ober finge lieber gar: 6ei)be§

3uglei(i) ge()t nid^t an. ^ft bie ©prat^e, worinn man fid§

auSbrücfen toiU, einmal getüätjlt, fo bleibe man babet) : fie

mitten in ber ütebe mit einer neuen üertaufdjen, toa§ ^ei^t ^f»

ba§ anber§, aU beutfc^ unb franjöfifd) unter einanber

ftottern? — ©onberbar, toie eben ber 5[Ronn, ber i^t fo

richtig urt^eitt, fo tt}enig <öerr über feine i3orurtt)ei(e ift,

hü^ er einen 2tugenblicf bavauf mit anbern Söorten fc^on

bog ©egent^eil behauptet. — 5Da§ 9iccitatiö, fä^rt er fort, 25

mu^ [132] nur bienen, bie Gontejtur be§ Srama 3U öer=

binben, bie Strien burd) ben ßontraft ju Derfc^önern, unb

ber 33etäubung oor^ubeugen, toetc^e ba§ beftänbige ©eräufd^

unbermeiblid) nad) fid) jiei^en mürbe. — 2i}ie? Singen

unb 9teben finb ^met) öerfi^iebne ©prad)en , bie fic^ nid§t 30

jufammen bertragen: unb nun nimmt fic^ bie eine burd)

f^xe 9}erbinbung mit ber anbern nur befto beffer au§.

SBenn e§ tva^x ift, ba^ eine dlei^e bon Strien unbermetb=

Ii(^ betäuben muB — 2Benn e§ mi)x ift? 2tIIerbing§!

fprid)t Otouffeau. Sine £per öon lauter Strien rt)ürbe eine 35

eben fo fd)Iimnie SBirfung tt)un, al§ eine einzelne Slrie,

bie fo tang tnäre, a(g eine gan^^e Oper — S)a§ bod) tüot)!
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ntd)t! Sine einzelne 5trtc, bie nur (äin SSilb, Gme ©{tua=

tion, ausmalt, ift bod^ tüof)l nie öoHtg eben ba§, tt)a§ eine

^Ttettje Don 2lrien, wo btelerlet) ©eniälbe unb ©ituationen

abtoedjfeln. Slbet e§ fet)! Sauter l>(rie ermübe uub betäube

5 un§. |)at benn bie 9}?ufi!, biefem Hebel öor^ubauen, feine

.^ülfSmittet in fiii) felbft? ^u^ fie barum ^u einem ganj

fremben Mittel i^re 3uflu(i)t nehmen? SBeli^e anbre .f?unft

be§ @ef(^ma(ie§ i)at fi(^ ba§ jemals erlauben bürfen? Unb
TDO ift bie 9iotbtDcnbig!eit? ©iebt e§ ni($t ®rabe ber 5la(^=

10 at)mung? ©inb alte ®mpfinbungen, bie bem ©efange ange=

()ören, einetlel) [133] (Stätte beS '^tuSbrutfä, einerlei) ^lar=

l)eit, einerlet) Umfanget fät)tg'? Sft ber SStrtuo§ nid^t

^JJieifter feinet 6toff§? ^ann er feine Partien nidit fo

anorbnen, roh fie fic^ toe(f)fel§tt)eife aufftu^en unb üer=

15 fct)önern ? einige burd) ein fd^toad}e§ Sid^t mitbern, anbre

mit ber öoHen "i^aäd be§ (Senie§ erleud^ten? 9}lu^ er barum
au§ feiner Sp'^äre t)erau§ge^en ? @kU e§ feine ^trieften,

ßaöatinen, Slriofen, ©tanken? (Siebt e§ fein Recitativ oblige,

ba§ im eigentlichen SSerftanbe (Sefang ift"? ®iebt e§ nid)t

20 oietIeid)t nod) öiele anbre (Gattungen be§ ©efangeS, an bie

man nur barum nid)t gcbad}t f)at, raeit man immer nur

einerlet) elenbe ßantatenform im ®efid)t '^atte, ttjoüon man
nid)t abtt)eid)en ^u bürfen meljnte?

S)amtt mitt td) feineSroegeS baä 9tecitatii3 öerroerfen.

25 2Ö0, n)ie in ben Srauerfpieten ber 5IUen, nid)t ber (Sefang,

fonbern bie Otecitation ben S^on be§ 2öer!§ beftimmt; mo,

mte im gemeinen Seben, ein Sieb blo^ 3ufättig gefungen

ttjirb; tt)o 5Recttiren nur ein tontiottereS ©pred)en, nid)t,

mag e§ niemat§ felju fann , burd) tonbottereS ©pred)en

30 fd^on ©efang felju mitt ; mo ber 5Jlufifu§ beftänbig ben

mefentlid^en Unterfd)ieb öor 9lugen l^at, ber ^mifc^en einer

:3beenfpra(^e burdi Zbm, unb einer (Sprache ber ©mpfin=

bungen burd§ [134] Xongemätbe l^errfc^t ; nic^t 9tecitation§=

fl)lben, in figurirte ®efangfi)l6en, nid^t fanft in einanber

35 pieffenbe S^onfolgen ber '2lu§fprad)e in fpringenbe, fd£)toebenbe,

ppfenbe ^Jlobulationen auSfünftelt, ni(^t ein @emifd§ öon

2Ronogramm unb ß^oloratur für ßin^eit ber 5Jiateret), fein
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Unbtng au§ öertoorrnen 3!ongängen, ba§ toeber xed}t ipxiä)t,

noc^ xtd)t fingt, füt natürli($e 5)leIobte ber Xeftamation

au§giebt ; fur^ , too ^Jecitation tcirf tic^ bie fi^öne dlatnx

ber meitfdjlic^en 9tebe, ntd)t mef)r unb ntd)t toemger, ift:

ba genieffe ba§ Dtecitatio , 6e^ un§ fo gut , toie bet) ben 5

©riechen, aller jetner Steckte, uneingefc^ränft. 5Jian madie

inimer'^tn 3iecitattüe ; man nmc^e fogor eine Befonbre ©attung

recitotiötfd)er Cpern, ber hk lebl^aftefte 5lccentuation ber

5{u§fprai^e, toie fie nur je Bet) ben @ried)en ober bei; ben

ß^inefern ftatt finbet, jum ©runbe liegt : nur niac!)e man 10

au§ 9iecitatio unb ©efang fein iüiberfinnigeg unb gefd§ma(i=

lojeS (Sanje. Sie 'fiätten mict) tna^rlid^ fel^r unred)t üer=

ftanben, toenn Sie meinen SBibertoitten gegen bog ^Jecitatiü

im Sing gebiegt mit ber tänbel^aften 2t5neigung einiger

S)ilettanti üernDed^felten , bie aHent^alben fingen unb 15

fingen l^ören rootten, aud) tt)o am menigften ber Crt baju

ift. 6in gut gearbeitete^ Oiecitatid gilt mir alle= aHemat

me^^r aU bie füngenbfte 2lrie, bie nur [135] ttingt. ®a§
gute SSort dantabel, ha^ man jeiit fo unbef(Reiben ^u

miSbrauc^en anfängt , ba§ alle l?raft ber 3fnfti"umentat= 20

!)3iufi! 3U lähmen, unb ben loeuigcn 2tu§brud, ber noi^ in

unfrer Singefunft übrig ift, balb öoEenbS ju entnerüen

bro!^t, finbet an mir einen fet)r mäßigen 33en)unberer. ^ä)

muB ^^mn fogar unter un§ gan^ ^eimlic^, (benn toer

toürbe mir fo nia§ ^eutige§ 2age§ Oergefaen ?) Sf^nen mu^ 25

iä) gefteben, ba§ id) ein eln^igeg

Awful pleasing ßeing, say

If from Heav'n thou wing'st thy way.

ein einjigei

Father of Heav'n from thy eternal Throne 30

Look with an Eye of Blessing- down

be§ männlidien, er'fiabnen, bei beutf($en ^änbeP) mit

famt feinem unmelobifc^en Sigenfinn, ober nk man e§

fonft nennen toill, weit über allei ©efünget ber neuern

i^taliener fe^e, U)a§ i^ fenne. ®§ ift fo luenig ber Mangel 35

^) Händeis songs selected from his Oratorios. Vul. I.

n. -22. 7.
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an Gelobte, toaS mir am £)pern= [136] 9tecitatiö miSföEt,

ba^ mir öielme^r bie ©rniebrigung beffelben am meiften

nat)e ge'^t, ba man e§ erft für eine 2lrt öon ®e[inge öer=

faufen ju muffen gloubt, toenn e§ ßieb'^a'ber finben foH.

5 Sffiir rüf)men nn§, unb toie e§ fc^eint, nidjt o!^nc

©runb , ben fceffern italienifc^en ®cfd)ma(I in ber 6ing=

compofition gefd)affen ]U ^ahm. ©oüte e§ benn tüol^l einer

fo fd)öpferif(|en ^lation, aU bie beutfd)e, (unb fie ift e§

getoi^
, fogar in '^oticm ©rabe , ber beutfd^en ^k^a'^mer

10 ungeachtet) foHte e§ ber tt)o!)l toürbig fet)n , bie offenbar

fdtiied^te @inrid)tung be§ ^^aupttonU ber 5)tuftf t)Io| barum

bet)5ubel)alten, xoni fie fo unb nid)t anber§ au§ ben alten

^Jlabrigalen ber S^ran^ofen unb ^ttoliener entftonben ift.

2Bel($ ein ,2ßerf fönnte bie Cper felju! toeld) ein 233er!,

15 toenn man fidi gleid) 5lnfang§ um bie fyranjofen unb

Italiener, unb i^re alten ^tabrigale, unb if)xt gott}ifd)en

^Begriffe unbefümmert gelaffen l^ätte ! toeld^ ein SGerf, tt)enn

man nod) i^t bie eigent|ümlic^e SBelt ber Oper, (iä:) met)nc

f)ier toeber ©ötter, nod^ geen, noc^ @i)lpi)en, nod) Saubrer,

20 iä) mel;ne bie SEelt einer eblen unb ber ©ottljeit toürbigen

Imagination), fo ju nu|en öerfud)te, al§ fc§on ba§ bloffe

^beat berfelben bie brüberlic^en ©enien ber ®id)tfunft unb

ber Xonfunft ba^u einlabet.
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[137] Ueberfelung einer Dbe be§ 5pinbar.

S)ie Ueberfe^ung btejer Dbe ift ein bloffer ©infaK,

ben t(^ im Dorigen Sßinter Ijatte. @§ toar mir oft niä^t

mögtid), bic öoUfommnen ©emöd^fe be§ @ente§ au§ i"^rem

©runbe ju lieben imb fie in ben unfrigen ju öerpflan^en, r.

fonbern iä) f)abe mtd§ mit einigen ©pröBüngen, bie neben

itincn ouffd^offen, befielfeii muffen. 5pinbar ift ein Set)=

fpiel , n)a§ au§ einer 8ac^e toirb , toenn fie ein Siebter

be'^anbelt. S)er 3eug, ben er bearbeitete, ttjar ni(^t§

weniger a(§ er{)aben. @r aber fd^nf ©ottfieiten au§ ßeim i«

unb !^aud)te fie an mit bem toarmen Seben feiner ©eele.

^c^ Werbe aufrieben fet)n, Wenn biefer ^^euergeift nid)t gan^

in meiner Ueberfe^ung erlofd^en ift.

S)ie groffe unb feurige 6in6ilbung§fraft fie:^t aHjeit

fet)r üiel auf etnma()l, unb bie Sprache, bie ba§ 3u[ömmen= 15

fe^n ber Silber in eine t^otge auflöst, nmd^t, ba^ bie

«Seele Krümmungen in t'^rem ©ange ma(i)en mu^, toenn

fie 6ttoa§ Don ber gütte ber ©egenftänbe , bie fid^ i'^r

geigen, au^brucEen mill. ^n biefem Sabt)rint^n)ege, ber au§

einer groffen Ueberfc^auungefraft entfprong , lag oielleidit 20

ber (Srunb, ba^ ba§ ©an^e einer Dbe au§ [138] mel)r

Gl^ören jufammengefe^t tourbe, bamit ba§ folgenbe 6^or

bie Silber empfangen mödite , bie ba§ oorl^ergetjenbe nid§t

faffen tonnte. Dft '^ab icf) mii^ ergebt, toenn iä) mir

einen groffen ^örtempet oorftettte, unb jebe ©trofe at§ ein 2.-.

e^or backte, in Ootter ^Jlufit, üon Sonfünftlern, toelctie bie

©eele fennen unb alle ©aiten auc^ bie öerborgenften ju

treffen toiffen, toie nad) unb nac^ ber «Silberfturm be§
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©efatigg öon einem &1)ox ^um anbern ba§ gon^e gtoffe

©timmengebäiibe burdjiüanbelt.

S)ie Bpxaäjt bei ©riecfien ü6er^aij|)t ift 2Cßo"f)(f(ang,

aber bte Sprache be§ ^pinbar üor^ügltd^ bie borifc^e 5[!lunb=

5 art ift üolltönenber qI§ bte anbern. 9!Jltt biefem 23}o^l=

flange empfinben totr 3ug(eid§ ben ft^offenben ©ic^tevgeift,

ben fd)önen i^beengang, Itjrifcfie SBortftellung unb Sbeen=

öerfe^ungen

!

Unfere ^pxaäjt ^at eine groffe 5i3ern)anbtf($aft mit

lü ber gried)ifc^en. ^ix finben felfift ötet gried)ifd)e äöorte

in if)x. ©ie ^at einen [tarfen männlid^en iflang, unb

einige SBorte finb BefonberS tönenb, unb e§ ift |e'§r ju

bebauten, ha^ fie fd)on biele§ üon öem fi^bnen .^lange

öerlo'^ren ^t. ®ie ©nbfljtben , bie fonft in öoHtönenbe

15 (5eI6ftIauter auöfloffen , ftoffcn je^t on 5)Jitlauter an.

Stauen, ha^ au§ einer [139] 93ßl!erbermif(^ung öon 9iömern,

jteutfcfien unb (Sotten 6efte!f)t, ^at öon ben @nbft)lben feiner

©tammfproc^e , rteld^eS hk lateinifd^e ift, bie 30Utlauter

getrennt unb unfer l^äuftgeg o unb a befommen. UebrigenS

2ü l^at fie auc§ eine groffe ®emetnfd;aft mit ber @riec[)ifc§en

in ben ^beenüerbinbungen , SBortfoIgen unb SSerfe^ungen

unb iä) glaube faft, ha^ bie teutfdie ©pracJie an 3?erfe|=

ungen unter ben l^eutigen ©pradjen il§rer 5lad)baren hk
reiäifte ift, toenigftenß ift e§ tool§( öon ber englifdien unb

25 fran^öfifd^en getoi^ , unb eben bal^er finb toir auc^ reicher

an poetijdien Sf^eenfteEungen unb alfo auä) an iQrifdien,

unb !£)aben atfo auci) eine S)ic§terfpra(^e öon toeiterm Um=
fonge, bie me^r in i^r ©ebief^e Ifiinein^ietit unö be^eidinet,

U)eld)e§ biejenigen, bie ärmer finb, nid^t tl^un fönnen. 2Bir

30 fijnnen bal^er auc^ Il)rifd)cr fet)n unb finb e§, toie ic^

glaube, aud^ mel^r a(§ unfre ^fiad^baren. ®er ©ngtänber

fjüt lljrifd§e§ ^euer, tl;rifd§e 23tlber unb It)rifc§en ©djtoung,

aber e§ fel^lt i^m an ben mannigfaltigen I^rifdfien Sbeen=

fteHungen unb 9}erfe^ungen. Salier ift ber @ang oft 5)3rofe,

35 toenn bie SSitber 5]Soefie finb. 2)er fj^ran^ofe f)at toeniger,

unb öieneid)t gar feinen It)rifd)en, ja öielieidEjt überall

feinen bidt)terifd)en @eift. ©eine Schönheiten finb ©djön=
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Igelten be§ ißortrag§, er [140] jagt nur bem ©edierten

naä), UTib ber ©eift, ber immer um bte (Slegan^ bul^tt,

fditnäc^t [id) unb üerlie^rt hk gro^e ©rfjöpferfraft be§

®enie§. ^i)xt Cben finb laugtoeiitge Xractätgen unb 2Ib=

!§nnblungen. 5

(5§ fd^eint, ha^ unfre SpracfjC in altern ^eikn S5er=

fe^ungen get)abt, bie un§ nun p !ül)n bünfen toürben.

S)ie lyrogmente eine§ alten jä($fild)en S)ic^ter§, bie mir 3U

©eftc^t gefomnien, fdjeinen biefe§ ju beftätigen. S)a§ ift

immer ein groffer 93erlu[t, toenn man bergteirf)en öer(ie{)rt. 10

^e \mi)i 5öerfe|ungen ein 9]oIf mit feinen ^been öor=

netimen fann, befto met)r ^beenrei^en l^at e§, befto mel^r

9ii(^tungen unb ©elenfe f)at fein ©eift, unb befto au§ge=

bel^nter toiib auc§ fein 'S^idjtergebietfie. 3)ie 2)ic^ter biefe§

5Bol!5 !önnen alebann mef)r (S5ebanfen jum B^uge für il^re 15

Söelt, o{)ne 3>er!örperung ber ^been 5urid)ten unb iljm

bloe burd) bie ©tellung unb befonbere ^beengefeüft^aften,

toorin fie biefelben terfe^en tonnen, eine poetifi^e ©eftalt

geben. 2)er ®id)ter, ber immer gegen bie ftarfen 6mpftn=

bungsmaffen ber Sinnentoelt anftreben, ©ie um unS öer= 20

bunfeln, bie Stef^ermelt feine§ ®eifte§ in un§ empftnbbar

mad)en, unb itjxt Sbealgegenmart in eine ®innen= [141]

gegenmart öermanbetn mu|, um bie Stufmerffamfeit unfrer

©eele ^u er^toingen, fuc^t jeber einzelnen 9}orfteIIung, jebem

©ange ber 33orfteIIungen fo öiet ^ntenfitüt ober @mpfin= ^5

bungöget)alt ju geben al§ möglid), um feinen Qmä ^u

er'^alten, unb jebeS @ebi($t baljer, ba§> oKe^eit ein ©efd^öpf

einer lebhaften unb aufgebrad)ten Seele ift, hk il)re ®e=

bauten ©innentoärtS treibt, ^ot feine eigentpmiidien, auf^

faHeiiDen ©ebanfenftellungen, bie aber m ber allgemeinen 30

©prac^oerfaffung gegrünbet finb. ^e reicher baran hk
Sprad)e überhaupt ift, befto reid)er ift aud^ bie S)id§ter=

fpradje, befto me'^r ^äljigfeit ^at fie, bie fimplen 6m=
pfinbungen unb geiftigen ©ebanfen be§ SSerftanbeg au§3U=

brüden unb befto mel)r fann ba§ fetjter'^afte 33i(berf)äuffen 35

ha öerf)ütet werben, tt}0 bie 8prad)e ber farbenlofen 6m=
pfinbungen fei)n foEte.
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51eunte pt)tf)if(^e £)be.

®iefe Obe ift gum 9?u^m be§ Xelefifrateä au§ Sirene

gemad^t, ber im betüafneten SBettvennen ben ©teg babon

r, trug. ®Iei(^ [142] anfangt fingt ber Siebter , bafe bie

33aterftabt feines .gelben Urfprung unb ^Jlomen öon ber

Soc^ter be§ .f)i;ijföu§ befonimen. (£r befingt i{)ren .§elben=

mut^, mit bem fie bie luilben Xt)iere erlegt, unb ha^

^2lpoIto, ber fie in einem ßötoenfampfe einmal angetroffen,

10 fie bemunbert, fid§ in fie öerliebet unb mit bem ß^iron,

ber in biefer (Segenb feine gelfentoo'^nung l^atte, fid) megen

i^rer ©ntfü^rung berat^fd^Ioget, ber i!^m feinen 9tat^ unb

feine SBeiffagung ert!§etlt, ba^ er fie nad^ Sijbien bringen

unb fie itjxn ba einen ©ol§n, 9lamen§ 5lriftäu§ gebä^ren

15 toürbe. S)iefe§ gefcf)iel)t, er bringt fie nad) ß^bien, (Eijrene

wirb erbaut, e§ ift berü'^mt megen ber öielen «Siege, bie

it)re ßiniDo^ner in ben .kämpfen bi§l^er er'^alten ^aben.

liefen ©d)mung nimmt ber Siebter toieber ^u bem !ielefi=

!rate§, ber auf§ neue burt^ einen ©ieg in ber ^ampfbat)n

20 3U ^ßljt^on feine ä)aterftabt berühmt gemad^t {)atte. Wdi
bem ßobe be§ perjönlicfien 9Ju^m§ feinet treiben unb be§

9iu§m§ feiner 35orfa^ren fc^IieBt fic^ ba§ ©ebic^t.

SSertünbe SoBgefang
S)en ^i;t^u§fteger kielefürat

25 Qm flammenben (Srj^cf)ilbe! ruf au§

3Rxt ber ©timme ber tiefgeaürteten ©rajien i|n!

[143] Sen glücJIidien mannl
2)ie i^rone be§ 3(tu^m§

S)er Sioffeää^merin 6t)rene!
30 S)ie, eine Jungfrau ber '^aa^'b,

2luö ben ramblauten §aiut[)ä(ern beä 5ßeUonä,

Satl^oenä ©tra^kn [odtcf)ter ©o^n
3m ©onnenroagen l^intrug

|)in eine blü^enbe ^erfd^ertn fie!

35 Ißo auö bir, 2lfrifa, britte SBeltraurjet bu!
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^eerbettüotte äBeiben

Unb frud)tfd)TDere Sänber aufBtül^n!

(Entgegen toanbelte ba

d^pti^erenä blenbenber ©tra§(enfu|
Sem SBagen beä 2)ero§gebol^rnen, unb
©tili ftanb e§ baS fliegenbe ©öttergebäu,

Mä fanft auf i^n l^erab il^re $anb fanf.

®g füi^rte fie l^in jum SBrautgemad^ SSenug

Unb legt S^nen i>ie l^olbfetige Äeujcl^l^eit

2luf bo§ l^eilige ^euS^Bette

©ie ©ctiöpferin ber Siebe beä ©otteg
Unb ber J:oct)ter be§ §r)pfäuä
S)er 2Bett^er[c|er

!

S)er SBaffenmäcfitigen Sap^ter g'ürft!

§elbenenfel be§ DceanÜ
3n ben gepriefnen 33ergt|älern be§ ^inbuä geBa^r,
Sen in feinem SBonnenbette ^^eneug i^r ga6,

ytaiä ©reufa,

[144] ®ie ©rbentoditer i^n, 3^m 5Iü^t' ouf

©t)rene fein fd^önarmigteä Äinb
Hbex, äu einfam inar ber §elbentod)ter

2)er SOöeberinnen 2Berfftabt

Unb ber Eingang unb Hergang be§ 3^aben§

^m rcerbenben ©eroanb,
2)ie f^reuben ber ^nufilid^en g^efte

ajtit ifjren ©efpielinnen ju einfam!
2l6er unter ber efiernen Sanje,

Unter bem ©d^roerb ber ^ägerin
©anf I)in ba§ 9iau6geroitb

!

Unb rul^ige ©icf)er[)eit brad^te

Qu bei SSaterg §eerben il^r 2lrm,

®enn furj oerroeilte ber ©d^laf,

©onft ein f;olber ©efärtl^, im Seite ber §e5e, bep il^r,

©in Heiner aJIorgenf(i)lummer nur
gloB 8">^ Slurora

Ueber bie wachen geueraugen l^in.

S)en gewaltigen Äöd^er an ber ©c^utter fam
SCpoHon, ber roeit^inftra^tenbe!

Unb fanb einfam unb (aujenlog

Sltit einem ©d^reffenlöroen Äämpferin l^ie!

©d^nett erfc^oU in ber Sßol^nung (E^ironä

S)ie rufenbe ©timme beä ©otteg:

{Jleug ^eraug, ©o^n ber '^^ilpra!

Litteiaturdeukmale des 18. ii. 19. Jahrb. 30. 23
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3lug bcr l^eiligen ©diattengrotte fleug fd^neö!
©taun' an! roeiBUd^en 2Jlutl^! —
[145] 2tn! bie geI[enfroft!

©en yd^redenlofen, rul^igen |)elben6Ii(J

5 Qn biefem Söroenfampf!

^oä) über aße ©efal^ren trägt fie

din ^erj, bie S^od^ter ber ^wgenb!
Unbeftürmt ben Sufen Don f^^urdit!

2Ber Don ben ©rbentöd^tern gebaut fie?
10 aSon n)eld)em |)e[benftamm getrennt

5Bett)ol^nt fie bk einfamen ©d^attenti^äfer

S)er umbämmernben ©ebürg' §ier?

Unerme^IidEier ©tärfe geneuft fie!

$ier flieg' um fie l^erum,

15 ^a! bie ftf)i3ne Seute! — fdEineU mein ©ötterarm! —
5Ret)m id^ oom aSrautlogev

2)er §ebe S^Jectarblum' i^r!

3tebe! 3iebe! mag t^u' itf)?

Sftul^igeg Säd^eln flo| ing ernfte 2luge

20 35em menfd^enliebenben (Sentaur

Unb er fprad^ raeifen SRatl^ :

9tid)t ©eroalt, füffe ^öwbermorte nur

©inb bie l^eimli(^en ©d)lüffel, Slpollon,

3um l^eiligen ©arten ber Suft.

25 ®ä brid^t ber ©ott, eä bricht ber aJtenfd^

^it ^eiliger ©d^eu
3m SSerborgnen i^re Sßonnenblum' ab.

[146] Sod) ba§ mei|t bu, aber leine Süge
SRül^rt, |)eiliger! bid^ an.

30 ©er Iplben Siebe fortreiffenbe ©eroalt

9?a§m jene SBorte bir roeg.

SBie? roolier bem 3Wäbgen ber ©tamm,
§rägft bu, gütigfter SBelti^erfdier mid^?

SDu, ber aller ®inge giel,

S5 S)ie ©d^attenvfabe, bie fie ba^in roanbeln, fd^out?

©d^aut ber grül^lingöblätter 3^1)1,

Sie au§fdE)üttet ber ©rbfreif;!

Sebeä ©anbforn fcl)aut im ^ügell^eer,

SDaö Dor fid) l^in im Dcean,

40 Sor fid^ l)in in jebem ©tro^me roäljt

®er SBogengang!
Sßäljt ber Belüget be§ ©turmgJ
©d^aut bie ^ulunft.
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SBol^er unb nie fte 3"'f»"ft i)X

Stßgegentnärtig f^aut!

2)oc^ ba bu eä gebeutft,

Unb mir ber ©ötter SBei§l^eit gibft,

3teb' xd); ^l^r fteigft bu l^erob,

©in |)elbenäeuger in bie§ 2:^a(,

3um SBonnegarten ^upiterg

Srägft bu fie,

3Bo bu fiinfe^en roirft i^re SJamenftabt,

Verleiherin fie! auf ben §ügel

[147] ^m roeitumfüe^enben (Jrud^ttl^at,

lieber l^ermanbelnbe ^nfelroo^ner fie!

21ug umgürtenben Slumenfelbern erl^eBt fid^ fd^on

S)te fdjöne 2t)bia,

Unb nimmt freubig fie auf in ©olbtempel
Sie S'Zgmp^e be§ ^ul^mg!
Steic^t bar il^r einen ©rbll^eif

SSon il)ren ©efel^en beglücft.

Surc^Iebt mit fruct)t5ringenben ^flanjengefcfitec^ten!

^efeelet mit (Seroilb!

2)a gebiert fie einen ©ol^n,

Sen ber göttlicfie §erme§
2)en fonnentl^ronenben 3eitgiJttinnen

Unb ber 9}Juttererbe auä bem ©ct)ooffe ber ©ebä^rerin bringt.

3Iuf ifire Äniee fe^en fie baä ^elbenfinb,

S^räufeln in feine Sippen 9leftar!

2;räufeln SImbrofia!

2)a^ aufblül)t ein unfterblid^er Jupiter!

(Sin l^eiliger SlpoUon!

SBonne feinen greunben!

©rfter gül^rer ber §eerben, er!

©ie nennen 2lriftäu§,

Sejroinger beg ©emilbä unb §eerbenftf)ü^er il^n!

[148] ©0 fprad^ er, unb beflügelte 'i)^n dott
3um Qkh feines 3Bunfd)eg.

©c^neü finb bie glüger ber ©öttertl^aten!

Äurä if)re Sßege!

S)iefer S^ag mar frf)on ber SSoIIenber.

^n ber golbbringenben 2t)bia

©ingen fie l^in jum Srautgemac^,

SBo nod^ gefct)ü^t oon il^rer ©öttergemalt

S)ie fcf)önft' unter ben ©tobten ftra{)It,

23*
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SDiit Äampfpreifen Befranst;

IXnb l^eute noc^ umtoanb,

ffiiefe ©tral)len61-umen beg ©tüd§, ber ©o^n beö KatneabeS,

2)id)t' am l^eiUgen ?ßx)tl^on il^r,

SQSo l^tntev betn ©ieger aufglänste

^m ^riumpl^augruf ©prene!

^it loutem ^ufiel empfängt mm, rcenn er ifommt,

©eine 3Saterftabt,

Sie äUntter ber ^olbfeligen 2;öclE)ter i^n!

2)en iper&ringer be§ 2ßonnenru[)mä oon 2)eIpl^o§!

©roffe ^ugenben finb ütcltönenbe ©ttmmen;
216er bie erl^aßenften nur
Äränje mit ben Slumen beg ^elifonö,

[149] Unb finge fte jur redeten 3eit:

©0 f)ord^en bie Sßeifen auf bitf»

!

S)enn fie trägt üon aüem SSoHtommenen
Sen f)5cf)ften ©ipfel in ber $anb.
aSon i^r ^ergefüi)rt fom QokuS
S)em fiebenpfortigen Xf^then ein Sefreijer

Unb eä fpaltete ba§ §aupt bcm ©uriftäuS

©ein fjerabftürjenbeä ©d)raerbt!

(Sin ©rabma^l beö 3iul^m§ empfing il^n, ba er ftarb,

S)id}t am ©rabe, rco ber 2Bagenfüfirer 2lmp^t)trion,

SDer 3}ater feineg 3Sater§, lag,

Slufgenommen unter bie ©partaner,

2)0 er ^infam äur äßagenrennbal^n

®er icei^en SRoffc ber ßabmäer;
Unb frfimanger oon i^m unb Dom Jupiter

aSIüf)!.' auf bie fampffiegenbe ©emalt
Ser 3'oißinggfinber

2lu§ bem ©ä)Ooffe ber ipelbenmutter Sllfmene;

S)enn Dtiemanb aliä ber ©tumme
©pri^t nid^t üon $er!ufeg,

©priest nid^t von ben bircetfc^en ©eroäffern,

SBo er aufn)ucl)g unb fein Sruber ^p^iHeö.

D ju il^nen l^erauf flieg alljeit

aJJein erl^abenfteä ^arfenlieb

©0 oft mid) il^r ^immel beglütl

[150] 3lber fteudt) nodö an^ meiner ©eele nid^t,

gobgefang üom SCelefifrat,

Steinet Sid^t ber ®rajien bu!
©ing eg ju Siegina

©ing e§ laut l^erab com ^ügel be§ 9lifug

2Bo brei;mat er bra^ feiner SSaterftabt

©ie ^flan^c be§ 3lu^m§,
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Unb f^neü [i6) entxip

2lu§ ber gefangfd^tDeigenben S^rägi^eit,

J^einer! j^einer unter feinem SSolfe

3ticf)t fein greunb, fein Söiberfadjer ruf)t,

©d^roeige uon ber groffen %i)at,

S)ie üor aller 2(ugen gefd^a^!

Unb uerle^e md)t ba§ ©öttergebot^,

Sa§ 3'Jereu§ ber Sieeruater gab!

©ebt 9{uf)m beni äßanne, fprad) er,

üöär' er aucf) euer geinb, gebt if;m SRul^m

2Iu» beffen groffen Seele bie ©ered^tigfeit

(Srl^abne Sil^aten fül^rt!

^a irf) fa[)e 2;e[efifrat!

©ieger an ben J)eiligen ^»a^rMten ber ^alla» bic^!

Sßo fcbtoeigenbe Jungfrauen
S^ren geliebteften ©atten,

3^ren ©ol^n bic^ n)ünfd)ten,

[151] SBünfd^ten e§ in alten Dl:)mpusfnntpfen

!

Qn ben J^ämpfen bir ^eilig, allnä^renbe Slluttererbe

!

Jn aüen kämpfen üon ^i^gbia!

§a! fd^on lüieber! fd£)on roieber jünbet an
S'en {ylammenburft be§ ©efangg
Ser ^^ul^m beiner Sßäter in mir, fing e§

SBie hineilten nad) "^vaia,

Ser ©tabt beg 2(ntäu§,

®ie öelbenioerber um bie fd^öntodid^te 2l(fai§

2)er 9lut)m unter ben 2:öd)tern Sybiensl

SSiele gürften il^reg ©tammg
SSiele ber j^-remben fte[)ten um fie

Unb brannten nac^ ber

©olbbefrän^ten öebe blüf;enben g^rudjt,

Sin ber jungfräulichen ©öttergeftalt!

2(ber ber S>ater gab

©einer S:oä)ter einen rulimftral^lenben Srauttag

3Bte ju 2lrgo§, Sanauö,
§ört' er, nod) cor ber falben ©onnenba^n be§ 5£age§

©einen 3;öd)teru fcf)nell

2)ag l^odijeitlidie g-eft gab;

^inftelt' in bie Stennbal^n bag $eer ber Srautroerber,

Unb burd^ Sßettlauf ©ntfc^eibung gebot^,

[152] SBeld^e Jungfrau l^aben folte jeber oon benen,

Sie fünftige 2;öc^tergatten

^infamen ju i^m!

©0 wählte 2lntäug auc^

©einer 2;od^ter einen jugenblid^en ©atten;
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®r fteEte fie l^tn in bie 3tenu6af)n

©in äufferfteS gtel be§ Sßettlaufg ju fet)n;

©tanb in ber Söiitie, rief:

SDSer juerft J^eroorfpringt unb bevüi)xt i^r baä ©eroanb

2)er fül^re jur ©attin fie iceg

!

Sa flog Slle^ibamoä au§ bem geflügelten Sauf
Unb ergriff bie ipanb

S)er göttUd^en Jungfrau, fü[)rte fie

2)ag fdE)naubenbe Stofi^eer ber 9iomaben l^inburd^.

aSlumen unb ^ränje flogen oon it)nen

Ueber ba§ glütflid^e ^aar!
Unb oft, oft gab i^m normet fd)on in ben Kampfbal)nen

©onnenflügel ber ©ieg!
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[1] ^ebidbi eines ^^RaCöen.

^openl^agen, Cbenfee unb 2eit3ig,

5öerlegt§ (Sabriel ^x. 8^ot^en§ Söittte unb ^proft

1766.

[3] (Erläuterung ber dbbenfprac^e unb ber 5tn[ptelungen 5

in biefem ®ebid)te.

33raga ober iBragur, ber ©ott ber ^id^tfunft. -
S)üat§ ober ©öatene 2;ö(i)ter, ^av^en, bk bie ©efeurt

ber Äinber weihten. — 3^rjor ober iplobin, ber S)onner=

©Ott. — 91 i r b , ein 9ticfe ober |)aI6gott, ben bie @bba 10

aU einen Siebter anfütirt. — ))Umer§ .^aupt, eine

£uelle, bie Dbin um dtati) fragt — eine Cueüe auf einem

angenehmen .^ügel htt) ©anb^olm, bie aud) im ^toet^ten

(Sefange in ber 23eftimmung einer ßafcabe öor!ömmt. —
©igtuna, bie SfJcfibeng be§ C>b in. Sßal'^oU ober 1

5

Sßaltialla, ber ^immel be§ alten ^lorbens. — ®Iafur,
ein gel^eiltgter äßalb, ber bie SSorl^ofe be§ .^immel§ umgab,

unb bellen golbne ^loeige öon bem S3ovf)ofe ©igtur an

big auf ben mit gotbnen 8ct)i(ben 6ebec!ten ©ötterpalaft

® l i t n e r) reichten. — 3^ a n f a I , ^olaft ber Butter 20

ber ©Otter. (^irf($6oIm, ein Su[tfrf)Io§.) — ©tab^eim,
5|ßalaft ber greube, ber burc^ feine golbnen ©äle befannt

ift. (Ö^riebri(^§burg.) — ä^ingolf, -^^aia^t ber 5^reunb=

fc^aft unb be§ tJriebens. (3^rieben§5urg , ber Sommer^

aufenthalt ^. griebric^e be§ V.) — 2Ilfabur, ber all= ^^

gemeine ^ßater, bie erl^abenfte 33orftettung, bie man fid^ tjon

einem gütigen Sßefen mactit. — 2l§gaarb, hk JRefiben^
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ber @ötter ober 5{|en. - a)'alai£ialr, ber ^:palQft biefer

Oiefibeitä. — Sifen, räd^erifd^e ©ott^etten, bie Qud) unter

bem ^tlamen ber 5lornen (^^ar^en) unb SSalftjriur t)or=

fommen; bie tarnen ber (entern, tote fern [ie ben [4] ^al6=
5 göttern in SSaUjoU auftoarten, finb im ßiebe be§ jtoetiten

©efangeS angefüljrt. — ^iort^rimul, eine S:obe§=^aräe.

— 3llfen, 6(^u^geifter. — |)libifialfä ^epter, ber

3epter be§ o'berften il^ron§. — 9}ibri, ber ©ot)n be§

Obin. — SUfuUur, eine 2ßaffer=®ottIjeit. - gin-
10 1) er i um, .gietben, bie ba§ ©d^toert einer ©teile in 5ßat=

i)oli toürbig gemad)t t)at. — Sin'fierium Ol, ba§

l^immlif (j^e ©etränf biefer .gelben. — ©olbl^arf, ein

mufi!alifd^e§ Snftrument, ba§ unter btefem 5lamen in ben

,^iämpe = S5i|er üovfömmt, eigentlict) aber ^}tunb|ar;i

15 !§eip. — i^ro, eine ®ottt)eit, bie oft mit ^. x^xottjo t)er=

toed)felt toirb. — Dämmerung ber ©ijtter, berjenige

3eitpunft, ber ber ä>olufpa gemä^ im fünften ©efange

befliiriefien wirb. — ^ e U a r § ^ a t a ft , ber Drt, mo bie

irbifc^en .^äl^ne träfen. ®a§ ©allicinium toar fotoo{)( in

soSSalijoH al§ auf ber @rbe, eine 5lufforberung ^um
Kampfe. — ©otlanb, ber alte ?lame S)änemarE§, —
®eir, ein tur^er 8peer. — @nbil, ein Mntbürftiger

2Baffer=@ott. ©eine SBötfe, bie Ungelieur be§ 9Jteere§.

— .g)rt)mur, ein Oiiefe ober .^alb=®ott. — Sformun-
25ganbur, eine ©(^lange, melct)e bie ©rbe umgiefit. —

^Itaglfar, ein ©d^iff, ba§ Bet)m Untergange ber alten

SBelt ^erfc^mettert mirb. — .^lin, eine ©ßttinn, meiere

bie i^xmnhe ber i5 r i g g a , ©emalinn be§ D b i n , befct)üp.

3iöerge, 53ett)o'§ner be§ .g)immel§. — Btöitlingä
3o3Bolf, Sruber be§ Sformunganbur. — ^ibgarbi=

f«i)e ©ct)lange, ein fjeinbinn ber @ötter. — S)er

211 tar, ber ouf bem 21itelfupfer abgebilbet ift, liegt nebft

ben bet)ben ©rabl^ügeln, in ber (Segenb oon ©anb=
1)0 Im. — ©anbt)olm, bie ©cene be§ @ebi^t§, ein Sanbfi^

S5 be§ .^errn ^ofprebigerä (E ramer.
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[5] 5]ßro|o^30poema 5'f)or(aiigur ^tmhttintg be§

(Sf alben.

[7] förfter ©efang.

Sft Sragaä Sieb im ©ternenüang,

Sft^, %od)Uv ©Dtttg, bein 2l^eif)ge|ang,

SBa§ ringg bie alte 3la<i)t Derjüngt?

Stud^ mitf) — ac^! meinen ©taub burdE)bringt,

SBie 33Ii?e S^ors, bie ©ruft ent^ört,

C SBonnel mid) — midj neu Eiefeett?

9tug rotten SBelten ftrb^mt ba§ Sid^t;

^6) aber, §eil mir! fd^tummre nicfit,

$eil mir ©rroactiten ! babe ^anä

S)en neuen Seib in ©onnenglanj,

[8] ©d^iüimn: in bie leictitre Suft empor,
S8in ganj ©ntäüdung, bin ganj D^r,
Unb rcalle trunfen in ber "^luti)

S)er t)of)en öarmonie;' —
SBo ruf^t

3Jlein fcfiroebenber (Seift auf luftiger §b^?
2Bo über $8erg unb %i)al unb ©ee
glattr xä) unb gtüfj im ©itberton?

Sßo^in, mein ©etft, bift bu entflo^n?

2ßo babeft bu ben ©d)iüung fo frü^

^m Urquell fü^er Harmonie V

5Uct)t fo entfeffelte einft 9ijorb

S)en blan!en (iiöberg bur^ 2(ccorb:

S)er '^tl^, mo er bie öi)mne ergofe,

35a^ 9lorb=©turm tonüoH iljn umflof;,

33ebt' unter if)m, bie Siefe flang,

Unb ©eifter feufjten in feinen ©efang.

2Bo 2JJimer§ §aupt üom §ügel quoll,

^ier ift ©igtuna, l^ier S^allpÜ,

^ier ©lafurg 2)un!el, l^ier ber Äranj,
2)er mit ber SBipfel ^eitgem @lan?
Serab au^: 2Bol!en, bie er ftüM,

ä)ie golbnen ©d)ilber überbti^.t.

[9] ^6) fel)e ^^anfal — ©dE)aur umfafjt

Unb ftiQe Sßürbe ben ^alaft;

Sd) fel^e ©labi^eimä 5'^ß"^^*'-'®«'^^'

®ef)üllt in feineä ©olbeg ©tral^l:

58on feiner 3^""^ bebt ber 93licf,

Qu, ftumpf, il;n anjufdjaun, jurücf.
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3Ber jd^reitet föniglid^ baf)er

^n SSingoIfg öapn, am fanftern 3Jleer?

£a§ mt(|, bu aJiajeftät im ^ai)n,

S[uf beinen f^'u^tritt Sfumen ftreun!

2)u Äönig, Später, g^riebenSf^elb,

©u £ti[t beä ^immelg unb ber Sßelt!

£aB micf) bie ©tunbe toeif^en, ba

^ä) beinen Xtitt, Sllfabur, fa^!

§ier, roie in 2lögaarb§ 35a(affialt

Umringt Don ©ifen ober 2Uf,

5)en gepter §Iibffialf§ in ber §anb,

3m §elm, im purpurnen ©eraanb,

©tetg greunb ber 3!)?enidjen, bort loie l^ier,

Sift bu geraeil^t, unb glorreich, mir!

[10] 3tüeijter ©efang.

©tiller roirb ba^ 3Weer

S)er ©ntjücfung um mi^ f)er.

SBel^ mir ! auf raeldjer ©tätte rul^t

aJJein blutbetriefter g-ufj?

Sßeld) feierUdjeä ©raun
©teigt rangfam Ü6er biefe ^Hd
aOßie im S'Jac^tgeiöölf

^Reugefd^iebner ©eeleu auf? —

Slc^ ^ter! — ^ier? — 2W), ^atcarb

!

2ßte mandf) geflügelte? 2leon

Sft oon ber 9iornen ©tunben=2;[)ron,

©eit td^ bie| @ra6 gebaut, entflofjn! —
gtul^t l^ier bie Urne, mein |)alüarb,

§ier, befter g^reunö, bein ebler ©taub? —

3)Jir fd^roiubelt! burd) 3ar)r^unberte

Slicf id), burc^ trübe ferne 9iebel

$od) übern ^orijont, in^ ®rab,

Stuf unfrer greunbfd^aft Wiaal ^erab!

[11] Serntg, ©otlanbg ©öl^ne! äßenn ber ©tein

2)er $ügel fdiraeigt, raenn feine Stunen

3Serlofd)en finb, fein 2:rümmer mei^r,

Äein a3ranb=2lltor ber greunbfdiaft jeugt: -

D! lernt? burc^ emigen ©efang,

Unb flammet neuen SDpferban!

SSom raulien ]^üglid)ten 3lltar,

©er euren 3Sätern Zeitig mar.
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^m ©(Rotten biefeg ©i^enfjatjnö,

§ier tüorö, con l^ol^er g^lamme luarm,

2ßo id^, §alt)arb, in beinern 2lrm

S)en grofien SCobeäbunb 6eirf)n)ur.

©tili rcar bie i^uft, in 3Diaie[tät

Vag bie 9iatur ju äJibriä gü^en;
2)ie ftotjeften ber SBipfel rau[d}ten,

Unb leife S8äd)e murmelten.
Unfict)tbar roanbelten um unä
3i»een Sllfen, von Dbin gefanbt.

S5o über buntbeblül^mte 5Rafen

2)er ©ee nom ^auc^ ber Suft bercegt,

(Srpftatlne Sßetten uon ficf) jagt,

©al;n luir, mit füfjem Suft belaben,

S5ie ©öttinn SlafuCur fiel) baben.

3Som §ügel brauft im ^ogenfdjuß
(Sin breiter Quell, fc^rotlttauf jum breitern Jlu^,

[12] ©pringt bonnernb über jä^e ©pil5en,

Unb biamantne 2;ropfen bilden,

3m Sic^tftrafjl unb im ©ilberftfiein

©rjitternb, burd) ba§ £aub im S^ai)n:

^nbe^ bie SBellen fc^meicf)lerifc^ fic| regen,

S^r Silb in bie gtanjüoUe £uft 3U prägen.

2)ie ©öttinn fol^ i^r l^immlifdE) Söilb,

2Bte ei bie 3Baifer=@cene füllt;

33efd)eiben fd^lüpfte fie jur 2;iefe nieber:

2tllein bai ©benmaafe ber rcei^en ©lieber

©tral^lt burd) bie l)eitre g-lädie roieber.

®g f^erjt um il)ren |)al§ i^r blonbeiS §aac,
Sßerbirgt it;n l^alb, ftellt Ijalb entblößt il^n bar.

©ie jeibnen SocEen fpielen mit ben Süften,

Unb tl^auen bann berab auf 93iarmor= Ruften.

Sie SiBangen blü^n in feelenüoUrer ©lut;

S)ie runben 2lrme rubern burd) bie e^lut^;

S)ie fleinen güfee rubern, fanft gebogen,

S)er DOÜe SBufen raallt auf jarten 3Bogen.

S)ie fternenüoUe 9?a^t umfd)tDebet fie,

SDie glur ift S)uft, ber 2ßalb ift 9J?elobie.

©iel^ ben gelinbern Sßeft ifjr |»aar umfliegen!
D fiel^ ben l^ellern 3JJonb 5u il)ren gü^en! —
SBxr fal^n bai SDBunber, ftaunen, beten an! —

[13] ©d^nell §ijren mir aui einem ^aubtxUf)n
grembe ©piele ber ©aiten
Sh;ftifd)e lieber begleiten,

©tittf^rceigenb ^ord)en lüir; bie ©aite !lingt;
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S)ie ^immlifcl^e Derborgne Stimme fingt:

„Seglücft! BegUictt! SDretjmat Beglüdt!

„Seit §iortl^rimul ongeblicft!

„Seglüctt! 5egtüc!t! begUtdt!

„SCBer in bie greuben ber ©ötter entrücEt

„SKm Sujen feinet greunbeg ftirbt,

„^l^m reidien §rift,

„llnb ©fogula imb 3Kift,

„Unb §ilba xmb ^ertvuba,

„Xlnb §lofo unb lierfiubva,

„©auß, ©eira, Slabgriba,

„§ob, 5ReginIeif, S^angriba,

„Unb äße S8alfi)rtur in Sat^oü
„Sini^erium DI.

„Sap ung fpinnen, la^t un§ Spinnen

„2)en gaben 2:E)orIaug unb §atoarb!

„Sa^t i^n in 3leiel jemnnen,
„55en Seib, ber ©ini^enum roarb!"

S)er ©d^auer ber Siegeifterung

©rgriff mein fd)meHenbeg ^etj! ^d) jci^lung

3^en 2trm um meinen ^^^reunb, unb fdiiüur

[14] 3JJeine§ greunbeg %oh ju fterben!

S)a ioud^jten bie 33alfi)riur!

®a f)ub mein greunb ben Stent, unb fd^rour

S)en blanfen ©d)i(b ju färben,

Unb meinen S;ob ?u fterben!

S)a jaucf)jten bie ^alhjriur!

[15] ©rittet ©efang.

©d)on fd^nitt aufg neu ber ©onnenfül^rer

S)en 3n)ifd)enraum ber @nblid)feit

Sret; '^al)xt 6iö gur ©ämnterung
2)er (Sötter ab, feit mein |)a(t)arb

SSom SBaffenbli^ aug meinem 2lrm

SDBeit nadE) ^Britannien l^inmeg

©erainft, nad) feiner ©egenroart

3Jiid^ ©d^n)ermutf)§üo[Ien fd)mac^ten tief;,

©inft, ba id^ einfam unb oertaffen,

2Bo i§n bie Sarfe üon mir ftie|,

3tm Ufer irrt, unb jeben §aud)
2)er Suft, ber nad^ ber iüfte blieg,

2Hit meinen ©eufgern flügette:

^^rat ein mir frember füfjner Tlann
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Tili lüilbem Sd^ritt ju mir l^eron.

„®ie5 mir bie @oIbr)arf! rief er ftolj,

„^Tie bir öaloarb lum 2)enfmaal lief;

„@r gab fie bir, er nal^m fie mir.

„2)u überträfft m.icf) nid)t in Siebern,

„SEär nidE)t bev Mauh beg greüIerS bein!

„®ieb mir bie ß5oIbf)arf, fie ift mein!" —
[16] „9Ji^t fo! fprad^ icf) mit ernfter ©tirn,

„2öa§ mir mein g-reunb gefdienft, mar fein,

„Sft i^t mein Stolj, mein ©d)mucf, mein ^Rul^m,

„Unb rairb bereinft mein 9kd^rul^m fet)n.

„D glaube mir, nicf)t ber 33efi^

„Ser ©olb^arf iftg, ber S)icf)ter mod)t.

„Srl^ebe bic^, entäünbe beinen 2Bi§

„2Jlit ^ragnrs ebler (Slut,

„%ad) auf bein traget 33Uit

„©trec' f;immeran ju bringen,

„©0 roirft tu bcffer fingen!"

3ur SSutf) erf)i^t unb g-unfen fprülöenb

2[u£> rot^em 2(uge fobert er

gum J?ampf be§ furjen ©peer^ mic^ auf:

„Sa füll, fprac^ er, ber 9?äd)er ^^rö

„5JUt roarmem Slut bie SEaf^rl^eit räd^en."

„Xa mag, fprad^ id), grö, ber ©ered^te,

„3)ie SSöaf)rf)eit fd^ü^en, unb mid) rächen."

S)er neugebol^rne 2^ag entf^Iüpft bem SKeer,

©träubigt raufd)t oon oben Ijer

Ser öaj^n 3>aI^oü§, unb fröret

©ein friegrifd) Sieb, unb ^ebt ben golbnen Äamm

!

2luä öeliarä ^afaft tönt il^m

3^er ©rbe |)a]^ngefd)rei; entgegen!

„3tuf! auf! jum Äampf au^ fpäter 'Siu^l"

3iuft ©ottanbä ^elben^^ngenb un§ ju.

[17] ©d()ün treten mir mit §elmen anget^an

Sluf bie blutted)5enbe ^obesba^n;
©c^on fd)Iie^t fid) um un§ f)er bie ©d)aar
Ser 9iid)ter, bie burdj mei^eg Saar
Unb langen Sart e^rroüröig mar!
©d)on blinft ber ©eir im ©onnenftra^t!
©d)on ftrömt bie ^urpur=2Bunbe

!

©c^on öffnen ®nbilä SBölfe

2luf meinen ^einb ben giergen ©d)lunb!

2ld^ mir UnglüdlidE)en ! Sa fd)lüpft

S)ie g^erfe mir im fd^roarjen S3Iut!
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S)a ftürj id) ^iti, unb ü6er mid^

aJiein fterbenber geinb! —
©d)ma^, Sßutf) unb Sd^am

33egrub mic^ nod^ im 5Eobe§:©d)lummev,
5 2llö micf) ein jammernb Sltaggefd^rei;

SSom Dceane l^er erroedt.

^d) fel^, id) jel^! — o ©d)auer! o ®ntfe|en!
2ld^, warum lebt id^, es ju fel^n? —
^4 fß^e meinen greunb, ben öeften

10 Xet SRenfdien, meinen treuen öaloarb,
Ser greunbCdiaft llrbitb, i|t be§ ^obeg SBitb,

3m ©df)[eijer ber erogen yia6)t gef}üllt.

3u meinen gü^en lag er, feufäte nod§,

Unb 'i)ob bie fd)iüere Sruft — 3^" flotte

15 [18] ©ein eignet ©d^mert, ju eingebenf

2)eg {)o|en ©d^rourS, geftürst, ba er

Miä) faHen faf) — 2lc^! roe^e, juef^e, mir!
aaSarum mu^t il^n ein falfd)er Stnblid trügen?
SBarum jein erfter 2(n5Iid feineg g^reunbä?

20 SJid^t barum mar er, nac^ brei; (äugen S^^i^en,

35em Sufen )'eine§ il^orlaugg jugeeilt! —

Sd^ marf üerameiflungSöolt

2lu[ feinen 2ei6 midE) f)in, »erbarg
Siein 2lngeftd)t in feine ä3ruft, unb fc^(ud)ate!

25 „2ld^ nein, §ai»arb, bu 6ift nid)t tobt?

„3li'ml bti) ben ÖJöttern, nein! bu jc^tummerft nur!

„@ö ift ein bid)tev ©d^Iaf, ber bid) erquid't!"

Umfonft! umjonft! S)ie lange 9Jac|t

3Serfiege(te fein §elben=3luge!

30 @r mar auf (Sroig mir entfc^Iummert!

Wan ri§ mid; graufam au§ be§ 3;obten 3trm.

SWit roilbem unb gebroi^nem 33Iid fdiaut id^

3um §immen ®a ermannt idE) mi^,
Unb fprad): 3(^ roill bem tl^euten aJiörber

35 ®in ©rabmaal baun, unb feinem §ügel na^
©in Sranb=2I(tar erbaun, jur ®l^re

S)er greimbfd^aft! be^ Unfter6Iid)en I

^6) t^atä; mein Ie^te§ Dpfer flammte
[19] ®urd^ Söolfen auf; id^ fd;iDung brepmal

40 SOtein ©d)ti)ert, burd)ftie^ mein bredE)enb ^erj,

Unb fan! »ergnügt auf feinen öotäfto^ nieber.

®ie ©diaar ber ©taunenben Iie§ meine ©lieber

3ut SCf^e glü[)n, unb fenite bann,
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35em ,t>ügel meine-5 gveimb!? 3uv Seite,

iTeö ©täubet Urn in bieje ©ruft,

3ev fie bief5 jaieyle ®enfiiiaa( ireifjte,

2)a§ freunbjdjaftlid) im f)eilii^en ©d^atten

Sem 3Banbrei- füBe ©djaiennutf) minft,

Unb jur 33egeiftvung i()u er()el)t,

9JJein banger a^nbimgöDoKer ®eift

S>ielt bei) bem frommen ©dittufpiel fid)

3iid;t auf, unb flatterte nerfinftert

Surdjsi unbcgriinjte Seere

Sem ®d)atten be§ Öetiebten nadj.

(20| inerter @efaii(i.

Unb boc^ — (eid}tglnubige? öefüf)!! —
5[t nÜeS bief? me[}r al^g ein ßaufelfpiet?

.^ann bief? bie Stätte fei;n, reo mir

3n» %i)al be§ Sd^roeigen^^ ftofjn? Avaum ghuih idj ^i^

Wie reijenb, raie bejaubernb (ad;t

25ie f)eitre ®egenb! mie noll fanfter ^^rad)t!

3n fc|i3nrer SUajeftät, in reiferm ©trar)te

©tänst biefe ©onne! 5f)Jilber fliefet uom ^^fjale

93Ur frember ^ölütfjen jJvütilingg^Suft;

Unb 33aliamgeifter ftrb^men burd^ bie £'uft,

Unübevfet;[id) malt bie ^himen^gluv
Sidj meinem 3(ug, unb bie 3Jatur

3[t ringg umtjer ein ©arten! — 2ßeld)er ©Ott
<Scf)miegt eine SlUlbnifj unter bas ©ebot
Ser ®d)ünl)eit, Crbnung, 5rud)tbarfeit?

Sßer iftgi, ber Sffiüfteneiju gebeut,

Sid^ in entfernter ©onnen ©tut ju taud)en,

Unb unbefaimte Spejerei^n su l^auc^en? —
Öa! nid^t alfo, im feftlid^en ©eiuanb,

@rü^t id; bid) einft, mein mütterlid)e§ Sanbl
UnfreunbüdE), ungefdjmüdft, unb raul) unb nnifte,

Vim trüben Sunfet fdjauerte bie lüfte;

[21
1
Äein §immet [eud)tete mil^ buvd) ben §ai;n;

Äein Sag ber 3(el)ren lub 3U g-reuben ein;

^n Solen laufd£)te ©roun unb 3)?euterei),

Unb mo§ am Ufer id)oI(, mar Ärteg^>gefd)ret).

Jas SBeib ber &)t trat mit §elm unb Speer,
Unb neben i^r, uon btutger 3lü[tung fd}uier,

Sie btütjnbe 2;od}ter fürd)terlid) eintjer —
D mie meit anmutfj^uoUer fdireitet,

SSon ad)t geliebten Äinbern [)olb begleitet,

l.itteratniilfiiKiiiak- dps IN. u. Ut. Jahili. :iU. 5^4
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2)ort jene llciiltcr burc^ beii ©djattennanci,

:Csti beffcn .s>crtcn fvicblidjer Wefaiig

(Si'tönt, 1U0 golbiieö Dbft um fie entjpi-uiinil

3(uf Sftafcn rjinc^elefjnt, im 2Iugc ,s)imtncl,

(Sfiuartet ba'? iüeit[)a[(enbe ©eirimmel
2)er froi^e 3Sttter, ber mit reger <paub

,'>n bie yevebelte Dialur entbrajint,

Sie mäd)t(3e g^euerfiarfe fc^lägt,

4}a^ if)reu ©djall ber §iigel Vmb baß SJeer

Unb närier mallenber 3BoIfen ."oeer

C5mpoi- 3Uiit 2an^ ber ©paaren trägt!

Saf, fie beu ©taut) ber llrn erregt,

Unb Öei[ter:a*}e(teu um firf} f)er IJeiuegt!

-Kud) mid)! audi mid)! ~ „(£§ rjord)'ten auf bic Xüebrr
„Sie Äinber Slorof), 9(ffa|if) ftaub,
„Unb ft au nt', unb roarf t>en 'ipfaüer nie ber,
„reu fiüfjcn ':).^f alter, nnh empfanb!" —

[22J Sier ift ber (Üott, beu beine ©aite fingt?

ijßer, beffeu ©d)aur mid; ^e&enben burdjbringt!

„t£r mifft bie Fimmel, ftillt bie 9.Keerc!

„0erid)t unb 5led)t ift um il^n Ijer!

„®r ift ber §err! ber ©Ott ber §eere!
„®r ift! — SBo ift ein ©ott, mie er?"

[23J J^-ünfter ©efang.

©ie finb gefallen, bie ©ötter, gefallen!

£af3tö ®rb unb $imme[ loieber^alten

!

©ie finb gefallen! gefallen! gefallen!

.vinjnutr ful^r, auf fielen 3)onner=aiH"igen

a>om 3tufgang l)erunter getragen!

S)a nniljte fid) ber Dcean!
®a wäljte ^ormunganbur in iölut

5ltit fd)red'enuDlter SButl)

©id; auf bei- Sßogen fdiäumenber ^al)n!

3^er 31bler tönt', unb jerrij^ bie Scid^e

!

Unb SJaglfafjr fd;eitert, ba§ ©ebäu ber @icf)e!

3öof)er ber Untergang ber 9lfen?

%cv l)at bie 2Ufen mie ©preu tjiniueggeDIafen V

3>om 5?rad)en l;eult bie Stiefenioelt

!

^eö ,'öimmel« S:rümnter finb ein Ji'affenfelb

!

I)ie ^ms'-'Öß yeiifjc" "or ben 3::ipren,

;\u jäl)neftappernbe ©djrecfen DerloI)ren!

I~a§ ©ünnenfdnoert be^j :1?äd)erä &li|t

3Uif Siiefentneiber, bie im 3lie()n
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©ttf) f)inter einer äl'olfe 9luin

iUcrgebenö, uei-gcbeuö gefd^üljt!

[2''J Ta loanfte, ba evjitterte .s)[in,

Unb rang bie ,'pänbe nod) einnml!

)J>er(jetien§ uerte^t bev ©ofjn beä Dbin
Sag llngefjeuer mit triefenbem ©tai^II

58ergeben^ toürgt auf feinem :Kiefengangc

ITec .<^elben:*iame be§ §(obin

Jen 3iDiUing'3n)Olf, unb bie 9JJibgarbifd)e Sdjlange!

©ie alte, bie ©ötter, bie |)e(ben, fie alle

Sinb Ijingegoffen beut '}^-aÜe

gurdjtbar billt an^j bampfenber ©rotte

9}Jit weit geöffnetem (Sctihmb

öinter bem fallenben ©otte

©arm ber öiJUenFjunb!

9Jiit fd)aiar3em 2(nt[i| entfteigt bie ©oune bem XunTetn,

Unb Äterne l)ören auf ju funfein!

2;a luüten 5Jfeere, flammeube S3erge luüten,

9Bo \i)ve gfliieln g(ü()ten! —
:Jsn neue ©egenben entrücft

Sd)aut mein begeiftevteö 2(ug umfjer — erblidt

2)cn Stbglanj fjöfjrer ©ottrjeit, if)re Sßelt,

Unb biefe .'oi'i<i"et/ '0^^ ©ejelt!

3J{ein fdjroac^ev Öeift, in Staub gebeugt,

%a^t 'ü)ve äBunber nid^t, xm^ fd^roeigt.
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