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Predgovor 

Sastavljajuti ovu titanku dr2ao sam se principa koji su 
sprovedeni u mojimanijim ud2benicima. Narotito sam nastojao 
da uzmem gtiva iz dela nematkih klasitara, popularnih i savre-
menih pisaca i da podesnim izborom lakgih i .te2ih gtiva i rrji-
hovim rasporedom omogutim nagim utenicima da se upoznaju 
ne samo sa jezikom i stilom izrazitih pretstavnika nematke proze 
poezije i to vetinom od kraja XVIII veka do danas, nego i sa socijal-
nim i kulturnim prilikama nematkog naroda. Trudio sam se da ti-
tanka bude sadaajna, raznolika, zanimljiva, sa gtivima podesnim za 
prepritavanje, za gramatitku i stilistitku analizu i da nagim ute-
nicima dade potstreka za dalje titanje i razmigljanje o Nematkoj. 
Rasporedom samih gtiva 2e1eo sam da uvedem utenike u razvoj 
nematke knji2evnosti, kao i u razvoj nematkog socijalnog i 
kulturnog 2ivota. Stoga sam i dao najpre nekoliko tlanaka o 
geografskom polo2aju Nematke, o osobinama zemljigta, njegovom 
prirodnom bogastvu i njegovoj lepoti, o deobi nematkog naroda 
na pojedina plemena, o karakteru tih plemena, o osobinama ne-
matke kulture i znataju nematkog naroda u poredenju sa dru-
gim narodima, a zatim raznovrsne tlanke proze i poezije kojima 
se prikazuju znatajne knji2evne i kulturne litnosti. U knjigu sam 
uneo i fotografije veteg broja upotrebljenih pisaca. Iza gtiva dao 
sam kratak pregled tropa, figura i nematke metrike, ali koji je 
za potrebe nagih srednjih gkola, mislim, dovoljan. Na kraju sam 
dao ono gto je najva2nije iz nematke istorije knji2evnosti, spo-
minjuti uvek kulturne i polititke prilike pod kojima se razvijala 
nematka knji2evnost, kao i najpotrebnija objagnjenja uz pojedina 
vabanja. 

Rade Pavidevii 
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2eieftiidte unb Oebid)te 
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Zie ereiteitung ZeutiOlanDe 

gluf ben erfien Zilch erfdrint affes beutfcbe Sanb in 3wei 
grope Tlaffen ber Zobenobergate geteift : Tieffanb unb 6ocblanb, 
1tieber unb Oberbeutfcblanb. 

3m Torben fault bie grope uralifcbe glieberung flings ber 
Veereskiiften her unb erftreckt fish in einer Zreite non burcfy-
icbnittlicb Diersig 922eilen in bas 3nnere Teutfcblanbs binein. Tiefe 
norbbeutfrbe Tieganbsyme nimmt elm ein Trittef ber Oefamtglidr 
Teutfcblanbs binweg. 

Dann aber erbebt fid) ein Oergwall, ber, bei ben Dberqueffen 
am Veftenbe ber Aarpatben beginnenb, miter bdufig wecbleInben 
Tamen biz 3u ben girbennen binfiberaiebt, gegen Torben oielfacb 
in baz Tieflanb eingreifenb : bie mdcbtige ectpelle Oberbeutfcblanbs. 

Tiefer ffir bie gan3e Aulturentroickfung Teutfcbfanbs fo ent. 
idribenbe Zermatt bat merkwiirbigerweife keinen gemeinf amen 
roofftstilmlicben Tamen. Tarin Iiegt ein tiefer Ginn. Tenn eben biefes 
lumen* eebirge fate bet eigentlicbe Ontnbbau ber guten beutfdrn 
Ttannigfaltigkeit unb ber fcblimmen beutfcben Sergiickelung werben. 
Tie neue 2anbeekunbe at bie gan3e Retie bagegen mit mancberfei 
zofftonenten stamen getauft ; ich nenne ben gefamten fiber bunbertunb- , 

 breitig 91teilen fangen Zerggiirtel hur3weg bas beutfdr gnittelgebirge. 
23on ba gen alben fleigt ber Zoben fortrolibrenb. gRaffen. 

bafte 6ocbflticben (wie in Zapern), maffenbafte Oebirgzedien (13dbmen) 
bilben ben Iibergang au ben glIpen. Tas eigentlidr Vberbeutfcblanb 
breilet fish or uns aus, beffen Zobenglidr nut ausnabmsweife in 
fief en einfcbnitten unfit acbtbunbert fiber bem Tteereslpiegef finkt. 

Tiefes gebirgige Oberbeutfcbfanb konnte man — bein Zioben 
rad) — aud) bas age Teutfcblanb, lirbeutfcblanb nennen; bie erg 
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Diet fpdter bem Uwe entftiegene liefebene bagegen bas neue Teuticty 
faith. Ter 3eoiitberung nub rn lrbe rid) aber bie Q3enennung umhelyen 
miiffen ; benn im 1torben ffromen auerft bie Germanen ein, tutibrenb 
in Oberbeutftlanb not lunge bie Aelten fiben bfeiben. 

(dine genanere giunbfebau 3eigt, baf3 Oberbeutfcblanb aus pet 
gruntweritiebenen eebirgsgruppen beftebt. 

60 kommen wit benn 3u einer breifaten Glieberung ber 
beutfdyn Tobenoberflitte: bas beutfcbe Tieffanb, bas mittelgebirgige 
unb bas botgebirgige Teutftlanb. 

213illyInt Sjeinrid) 91iel)1 (1823-189'7) 

2 

2attO unb 2eute 

Tie glatur bat bas beulfdje 2anb weber a113u iippig nod) aff3u 
bebatt; Venn fie uns mit ben metantotiften Tebeln, bent 

edwee unb croft eines lunges 9/inters nidu nerftonte, fo gab fie 
uns bagegen aut einen bliitenreiten ariibling, friittereifenbe eomtner, 
warme unb eine Inure, milbe .5erbrtionne. Ter rtbergang ber flatten 
3abres3eit in bie warme unb biefer in jene ift in ber 9eget tutu 
'troffer, fonbern ein ftufenweifes 23or= unb Iliitrutirtsitreiten. 
einige gan3 unfruttbare etrite abgerectwet, leiftet ber Zoben fiir 
bie Viitywaltung Leiner 23ebauer met)r ober minber bankbaren 
(trfah. 2.1uf unilberfebbaren allicben wogen golbene filbrenfetber im 
M3inbe, in fetten Rieberungen gebeiben auttertirduter in Willie, 76alber 
Don Dbftbdumen weetnetn mit woingepflegten Gemiliegarten, unb an 
ben fonnigen .6albert htimmt bie 91ebe empor, welcbe befonbers tm 

Mofet., Vain= unb Nethargau ebfe 9Tusbeute getptibrt. 21tub 
ber unterirbifte Tie tt= unfere -23obens ift htein. S3ager on 
Tort unb on eteintioblen kommen einem ber wittigften Zebilrfniffe 
bes Venften entgegnen, Oefunbbritnnen treiben nye gefegneten 
etratnen aus ber Ziefe bernor, unb reicbe eragtinge Offnett Ore 
MetalIfttibe bem Q3erginarm. Not if! ber ebelbirft unb bas ftlanke 
%et) in unferen aorffen nid)1 au5gefforben, menu aut Ur, 23tir, G=len 
unb /Bolt ber Ruhr meicben muf3ten. 3abtfofe berben fiiffen unfere , 
Veiben, unb in atilifen unb been mimmelt ber ftuppige 
Zrut. Unb nitt nur bus Totivenbige gaptityt U115 bie %Our; fie 
bat aut, bem regen /taturgefitt unferes 9361ke5 entfpretenb, fur 
etiinbeit unb ettnudt gefprgt. Teutftfanb mit feinen Bergen unb 
Vtilbern, mit feinen Zeifern unb etriimen ift ein 'tones etilth Crbe. 
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Tie mannigfaltigen Wormen feiner Dberflticbe nerteiben Unit fene lanN 
fcbaftticbe 21btnecbitung, bie fiir bas %age fo mot)ituenb ift. Zon ben 
bocbgen 211penginfetn im etiben an (tuft fid) baz 2anb bunt) .bocbj 
ebenen unb Zerghetten mittterer unb nieberer 2trt milblicb biz 311 
ben Carfcben ber norblidrn Atiftengegenben ab. Venn bie edmeig, 
Tirol unb eteiermarti bie grof3artige ecbiinbeit ber Bocbalpennatur 
befiten, fo erfreuen fid) bie 91orb= unb Oftfeetanber ber Toefie bez 
Titeerez. edmaben if1 feinez edmarginalbes fdtattiger 9)3albbeimlicb= 
keit, ber gibeingau feiner romantifd)en Berrlitheit, Tbilringen bes 
ibnItifcben ariebens feiner %nen trot). Tie beiben 2X3eftfatenz ftimmen 
ben Vanberer gu finnenber Oetrad)tung, bie 93ergauetten bes Barges 
plaubern it)m uralte eagen nor, auf Betgotanb unb 91iigen meitet 
him eeebaucb Me 93rult, unb bie geructitige Donau filbrt ibn auf 
ibrem 2aufe, entlang bas frucbtbare 23anern unb ins friiblicbe 
C■ fterreicb binein, burl) ein farbenfattes 6emtilbe volt N.eig unb Vecbfel 
ber egenen. 

Tie 23ietartigtteit bez inneren Zauens mie bet auf3eren Oeftaltung 
bez Zobens Itif31 bie 93ielartigheit ber beutfcben Tolttsittimme atz non 
ber 2tatur beftimmt anfeben. Vet* atterorbentticbe 9itannigfattig= 
keit ber beutfcben Zenotherungen in Giewobnbeiten unb Zrattcben, 
in Zebaufung unb Eracbt, im Zettieb ber 2anbroirtfcbaft unb ber 
Snbuftrie! Veld)er 113ecbfel bes tanbinirtfd)aftlicben Gbaratiters unb 
ber atmofpbdrifcben Zerbiittniffe non ben @letfcberbiten ber 2.11pen 
bis binab au ben Tieberungen ber Ober, elbe unb Vefer ober nom 
gibeintat biz bintiber gu ben 231acbfelbern ecblefienz! Oa% fiir linter= 
fcbiebe ber 23eviiltierung im edjauen, Tenben unb eprecben Itofgen 
bem Zeobacbter auf, wenn er ben S3auf bes 221)einz non ben 
tifcben Moen bis nad) Bottanb ober ben ber Tonau nom edmara= 
roalbe biz gm ungarifcben Orenge begteitet! Vie frembartig mu5 
ber Ellartter bem ed)maben, ber ecbtneiger bem boliten, ber 
Wilber bem Dftpreuf3en, ber Tiroter bem grief en norhommen1 Seutfeber 
girt nortretenber Bug, Me bodAaltung unb Oettenbmacbung ber 
Teritinticbtleit, nom inbinibuetten gum etammcbarakter ermeitert — 
Meier 3ug uor alien anberen bat U115 perbinbert, eine gang giddy= 
artige Talton, ein in fid) gefditoffener Zottistiorper 3tt roerben. Z3e , 

 Ittagen mocbte blefen ilmftanb ber 13atriot, ber Aulturbiftoriker barf 
aber nid)t tiberfeben, baf3 auz ben uietgliebrigen etammesbefonber= 
beiten eine Mille non 23ilbungsftrabten bernorgebroten ift, bat ber 
Bang aur freien eelbftbeftimmung in fatten Zerblittniffen ber mate= 
rietlen unb geiftigen Qtrbeit eine %lenge non Bugiifien gugefillyrt, 
bal3 bas belt** 2tufficbfleben ber eingetnen tote ber etammes= 
perfonticbheit bem beittfcben Genius fettle eetbittinbigheit, ber beutfcben 
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10 

eittficOkett tore Ziefe unb 	rice geficOert unb enb1icO unter ben 
eitt3e1nen ettimmen jenen regett Metteifer be ecbaffen5 begriinbet 
bat, beffen erfolge boob mieber bem nationa1en (San3en 3ugute ge. 
kommen flub. Tie beutite art befeelt bocb 4111e einaelnen ettimme, 
unb tore Arone tft bie qinbeit tm gleitbe be &lite. 

3olinntjts edytt 

3 

Die deutschen Stamme 

Nach Sprache und Wesen unterscheiden sich die Deutschen 
in Hochdeutsche und Nieder- oder Plattdeutsche. 

Die Hochdeutschen bewohnen 	und Mitteldeutschland, 
die Niederdeutschen Norddeutschland. 

Die Hochdeutschen scheiden sich in vier Hauptstamme: 
Schwaben, Bayern, Franken und Thuringer. 

Die Schwaben und die Bayern bewohnen nebeneinander 
den Sfiden Deutschlands*). Die Franken bewohnen das Maingebiet 
und das Rheingebiet etwa von Speier bis Koln. Die Thuringer 
wohnen zwischen Thuringer Wald und Harz; sie werden sowohl 
im Westen als im Silden von den Franken , begrenzt. 

Die Niederdeutschen bilden in der Hauptsache nur einen 
Stamm, den der S a c h s e n. Westlich von der Elbe, in Westfalen 
und Hannover hat er sich ziemlich rein erhalten. Ostlich von 
der Elbe dagegen ist er stark mit slawischem Blut gemischt. 

Die Nordseekfiste bewohnen grol3tenteils Nachkommen der 
alten Friesen. 

Hans Meyer 

Des Deutschen Vaterland 

Was ist des Deutschen Vaterland? 
1st's PreuBenland? Ist's Schwabenland? 
Ist's, wo am Rhein die Rebe bliiht? 
Ist's, wo am Belt die Mowe zieht? 
0 nein, nein, nein! 
Dein Vaterland mu8 groBer sein 

*) Die Alemannen bewohnen die oberrheinische Tiefebene. 
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Was. 1st des Deutschen Vaterland? 
So nenne mir das grof3e Land! 
So weit die Deutsche Zunge klingt 
Und Gott im Himmel Lieder singt, 
Das soli es sein, 
Das, wackrer Deutscher, nenne dein! 

Das ganze Deutschland soil es sein! 
0 Gott vom Himmel, sieh darein, 
Und gib uns rechten deutschen Mut! 
DaB wir es lieben treu and gut! 
Das soil es sein, 
Das ganze Deutschland soil es sein! 

Ernst :Moritz Arndt 

4 

Zotked)arakter Der Zeutitten 

Ter Cbarakter bo beutften Zotkes bietet auf ben erften Tack 
bie wunberfamften elegenftibe, f a giberfpriite bar. 

Ls gibt hein Toth, bent bas Ban% unb bie (3-"amitie ein gri3f3eres 
.beitigtum ware. eitntneb it ein beutftes /Sort unb ein nor allem 
beutftez 8eftibt. Tas ette innige .eimatsgefiibl ift on niemanb mit 
fo roarnten, ber3betDegenben 3arben geftilbert als Don ben beutften 
cDidjtern alter unb neuer 3eit, non Dtfrieb an bis auf 2iliencron. has 
.3aterbaus, „mit bem 2Infelbaum tm 8arten, auf bem bie ainhen 

ftlagen", ift ber erfte Zoben, in beffen Ilmfang fit bet ein3elne mit 
unnerlofcbbaren Oefitien einlebt unb on 'bem aus tie Areife bet 

	

bet Gemeinbe, be% etammes 	binaieben, urn eine enge 
93erhettung bet Oanbe bis Sum groben 6an3en bet Talton att bilben. 
Zlnb auf bet anberen eeite: mo gibt es ein Toth, in twin TBanber , 

 tuft ober, wie Qtrnbt f idj ausbriicht„TOeltlitufereia, fo entfcbieben 
ausgebilbet mare? 9ittr in Teutfcbtanb wanbern not Banbwerher, nut 
bier gibt o fo fcbtine Wuf3reifen wanbernber etubenten unb &biller —, 
nat alien Oinbern unb fiber (tile <Mere finb cDeutfdje ge3ogen. 
etc wad)fen ant teid)t auf fremben Q3oben an unb finb Sur 
fation ftberaus geeignei. 

	

Tie Teutfeben finb ein materielles 	fo auf3ern fidj frembe, 
befonbers romanifte, ftiblite Zolher. Gie fagen bas 3untitft, menu 
fie einen Teutften effen unb trinken feben. Ten** eprittnorter, 

- Dole: effen unb %rintten bait 2eib unb Cede auf ammen, U. a. 3eigen 
bie Zebeutung, wette bet Teutfcbe auf materielit 8entiffe legt; unb 
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beren Wehlen Dann ihn griinblich Derffimmen. Iinb both — wo gibt 
e6 eine elation, bie fur eblere 23eitrebungen eitpitinglid)er 
wetter bie Namonie 3mifcben girklitheit unb 3bee fo beftimmt cis 
Iettes 3iel menfd)licber 23eftrebung erfcbiene, bie imftanbe metre, fur 
3been fo freubig Gut unb 2eben einaufeten? (ts ift roar ba5 wit, 
bie 231idte akin auf bas 3beare gerid)tet, bas girtiticbe ithexfeben, 
baf3 wit nergeffen I)aben, wie eine ricbtige 23erfcbme13ung on 
3bectIiimus unb 2lect1ifauts bas 93301 bet (Einaetnen unb bet Tothey 
in recbter Tt3eife baut; abet menu nun eimnal nicbt cafe Gaben unb 
Gottesgefcbenhe einer Ytatton auteit werben, fo Inticbte bet beutfcbe 
Ginn biefen feinen 3beallimus burcbaus nicbt miffen unb nimmermebr 
mit bet einfeitig pratitiften Terftanbesricbtung ober gar mit bent 
911aterialifmus anberer Witter pertaufdrn. 

Ter Tent* erfcbeint anbern bemegficben Nationen in olden 
eituationen bes 2ebeno ats Dertii5rperte Troia, unb bas woo wit 
mit einem 2]3orte ats q3bi1iftertum be3eid)nen, ift ein mefentIict) 
beutfcbes Trobukt. 9Ther anberfeits ift bem Teutfcben nor Dielen anbern 
93611tern Gefang gegeben, eM Dbr, offen fur jeben poetifcben taut, 
and) ben 1etfeften unb fernften, ein beta fur bas Zerittinbnis 'dna 
Ticbter. Tie Teutfcben finb eM fangesreicbes, poetiftes Zolk. 

Tie Teutfdrn, fagt man, finb pb1egmatiften Temperaments 
unb baben Wifcblgut in ben 91bern. Cc:m*5 fcbeint bas att beftatigen 
— abet auf einma1 roanbelt bet nie gan3 nerfebumnbene furor 
teut o n i c u s bie rutigen 2'eute an: ity 3ngrimm unb itre 
befbenbaite Tapferheit finb geflibrficber ats bas ectreien unb Toben 
bet 2lomanen. 

Tie lieibe bet gontrafte lief3e fict) nermebren. 3n einer ober= 
Wid)Iicben, glatfgeffrid)enen Ytatur finb fp* giberfpriicbe nicbt 
miigfict): fie kommen aus einer Tiefe, bie aus einer unb berfelben 
oerborgenen 91ber mebrere ZuefIen an bie Dberftiicbe fenbet. rnff unb 
Ziefe mar fcbon in Metier eft ein Renn3eicben beutfcber etamme, 
ben Staten gegeniiber. 2X3as im beutfcben (ibarakter nod) beide 2icbt 

bas ift in c)riftficber Ilmbi1bung aus jener 11r3eit beriibergerettet. 
Tamit bangt bie fief ere rfaffung alter menfcbficben unb gottficben 
Tinge 3ufammen, bie ben Teutfcben itberbaupt aus3eidmet. TeutIcb: 
fanb iff, wie bet fran3ofifcbe ecbriftfteller 6"..oufin benterkt, ein ernftes, 
nacbbenb1icbes, burcb Gefebrfamfteit unb gefticbtficbe kritik alaffiftes 
.2anb. Cho ift bas 2anb bet 213iffenfcbaft, bie bort um ibrer fetbft 
mitten aabfreite Zerebrer finbet. Zor am bat Teutfcbtanb es mit ' 
bem beifigen &nit genommen. Trot alter bie (ate 3eit beetnIrticbfi= 
genben einf1iiffe bat fish bet Teta* ein tiefes Geftibt fiir 
clic* tint) eitte gemat)rt. 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



Vas frembe Mier an ben Teutfcben befpotten: eine gemiffe 
3iibe 2angfamheit unb limfttinbfid)heit, iinanfieffigheit, Vangel an 
Tofitur unb roobtittenber Weinbeif be6 Zerkebres in alien Sticbitingen, 
baz harm tinier Uniftiinben iirgern unb aufbringen, aber bie auf. 
gegiOlten 23or5fige nicbt febr beeintreicbtigen. 

Nal) Taniel unb Zola 

Deutsche Bildung — Menschheitsbildung 

Der Strich, mit dem ich in der Oberschrift die beiden 
WOrter verbunden habe, bedeutet nicht ein Gleichheitszeichen; 
das ware torichte AnmaBung. Wohl aber ist es gestattet, nach 
Anleitung Schillers zu sagen: zwischen deutscher und mensch-
licher Geistesbildung findet eine so innige Beziehung statt, wie 
sie nicht noch einmal zwischen einer Nationalkultur und der 
allgemeinen Geisteskultur der Menschheit vorkommt. Es sei 
gestattet, dies mit ein paar Strichen auszufuhren. 

Wie Deutschland in geographischer Beziehung das Land 
der Mitte ist, so ist es auch in kultureller Hinsicht die Mitte 
Europas. Die Rolle des Vermittlers zwischen Westen und Osten, 
zwischen Suden und Norden, die ihm von der Natur zugeteilt 
ist, die es in Hinsicht auf den wirtschaftlichen und personlichen 
Verkehr jetzt in bestandig steigendem MaBe ubt, diese Rolle 
hat es in Absicht auf die Vermittlung der geistigen Outer seit 
Jahrhunderten gespielt. Es hat Fremdes aufgenommen und in 
sich verarbeitet, und es hat Empfangenes und aus dem Eigenen 
Erzeugtes weitergegeben, wie kein anderes mitlebendes Volk. Kein 
groBes Volk ist jemals fremden Kultureinflussen so aufgeschlossen 
gewesen wie das deutsche. Wie das Land selbst fast nach alien 
Seiten mit offenen Grenzen daliegt, so hat sich das Volk stets 
in erstaunlichem MaBe fiir fremde Geisteskultur aufnahmefahig 
und willig erwiesen, hin und wieder bis zur Gefahr des Selbst-
verlustes. Die Dinge sind aller Welt bekannt, doch erinnere ich 
an ein paar Punkte. 

Gegen It alien ist Deutschland durch Naturgrenze am 
meisten abgeschlossen; durch geschichtliche Beziehungen ist es 
ihm am langsten und zeitweilig am engsten verbunden. Im 
Mittelalter schienen Kirche und Kaisertum bestimmt, beide Lander 
in ein Reich zu vereinigen. Noch in der Renaissance wirkte 
diese Einheitstendenz nach: in keinem Lande ist diese machtige 
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und eigenste Bewegung des italienischen Geistes bereitwilliger 
aufgenommen worden und tiefer eingedrungen als in Deutschland. 
Auch das rOmische Recht, das mit der Renaissancebildung seinen 
Einzug hielt, hat sich nirgends so wie in Deutschland als 
geltendes Recht eingelebt: ein Zeugnis der politischen Schwache, 
aber zugleich ein Zeugnis der Geltung gelehrter Erkenntnis. 

Im 17. Jahrhundert beginnt die f r an z o s i s c he Bildung 
ihre siegreiche Laufbahn. Das gauze 17. und 18. Jahrhundert 
hindurch sind ihr in Deutschlandr'alle Pforten weit aufgetan. 
Franzosische Sprache and Literatur erlangen in der deutschen 
Gesellschaft eine fast unbedingte Herrschaft. Sind auch fin uns 
schmerzliche Erinnerungen damit verbunden, so wollen wir dock 
das gute alte Wort des Hesiod nicht vergessen, daB freilich die 
Palme dem gebuhrt, der selber jegliches sieht und schafft, cis& 
aber auch der zu loben ist, der von dem Uberlegenen zu lernen 
weiB: nur der taugt nichts, der selbst nichts weiB und auch 
nichts lernen will. Wie bildungsfreudig das deutsche Volk datnals 
von dem vorangeeilten Nachbarvolk lernte, dafur sind zwei in 
ewigem Jugendglanz leuchtende Gestalten des 18. Jahrhunderts 
uns Zeugen: Friedrich der GroBe und Goethe. 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt daneben 
engliseher EinfluB einzustrOmen. War die hofische Welt 
vorzugsweise das Organ gewesen, womit das deutsche Volk die . 
Einfliisse der franzosischen und italienischen Bildung und Kunst 
aufgenommen hatte, so war es das neu erstarkende Burgertutn, 
das zuerst den Wert der Literatur und Philosophie des stamm-
verwandten englischen Volkes empfand, Wieland und Lessing, 
Kant and Herder an der Spitze. Gleichzeitig trat die zweite, die 
deutsche Renaissance, der Neuhumanismus auf den Plan. Hatte 
im 16. Jahrhundert das deutsche Volk die antike Welt gleichsam 
aus zweiter Hand, aus ihrer Wiederbelebung im italienischen 
Volksgeist kennen gelernt, so fand jetzt die Aneignung der 
Faith antiken Geisteslebens aus erster Hand statt: der deutsche 
Neuhumanismus holte das Altertum aus seiner Urheimat, aus.  
G r i e c h e n 1 a n d, und durchtrankte die deutsche Bildung mit_ 
hellenischen Ideen und Formen. Alle diese Elemente sind auch 
heute noch wirksam in der deutschen Bildung 

Ubrigens konnte man noch auf die Tatsache hinweisen, 
daB das deutsche Volk in seinen Schulen fremden Sprachen in 
einem Umfang Aufnahme gewahrt hat, wie kein anderes Volk..  
Die Kenntnis von zwei fremden Sprachen hat geradezu den 
Charakter eines offiziellen Merkmals hoherer Bildung erlangt. 
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Und das ist dann wieder die Ursache daffir, dab die Zahl derer, 
die in Deutschland fremde Sprachen lernen und verstehen, 
verhaltnismaBig groBer ist als in jedem anderen Lande 

Und nun die andere Seite der Sache. Hat das deutsche 
Volk in einem uberschwenglichen Mat3e die geistigen Outer der 
anderen groBen Kulturnationen aufgenommen und sich ange-
eignet, so hat es nicht minder, um die Sache mit einem Wort 
zu bezeichnen, einen Bildungs e x p or t aufzuweisen, wie 
er doch wohl von keinem anderen Volk seit den Tagen des 
hellenistischen Griechentums erreicht worden ist, auch nicht von 
dem franzosischen. Vor allem nach dem Osten. Es hangt mit 
der Tatsache zusammen, daB das deutsche Volkstum selbst in 
breiten Stromen fiber die Grenzen des Reiches in die ostliche 
Welt sich ergossen hat, der Ostseekfiste folgend in die baltischen 
Lander, dem Lauf der Donau folgend in die Lander des Hauses 
Habsburg. Die Bewohner all dieser weiten Gebiete sind durch 
die Vermittlung der deutschen Bildung in das europaische Kultur-
gebiet hineingezogen worden, das ganze 17., 18. und noch das 
19. Jahrhundert hindurch sind, wie Militars, Staatsmanner, Techniker 
und Handwerker, so Gelehrte, Professoren, Lehrer, Erzieher in 
Scharen nach dem Osten gewandert und haben deutsche 
Wissenschaft und Bildung und alle guten Kunste angebaut. 

Aber auch nach den anderen Richtungen hat Deutschland 
fruchtbarste Anregungen ausgestrahlt; so nach dem Nor de n, 
wo die skandinavischen Lander durch die Reformation in den 
Bannkreis deutschen Geisteslebens hineingezogen wurden. Das 
nachbarliche Danemark konnte im 18. Jahrhundert, durch die 
deutschen Herzogtilmer auch politisch mit Deutschland verknfipft, 
beinahe fur ein AuBenland deutscher Literatur und Bildung 
angesehen werden. Und im 19. Jahrhundert haben deutsche 
Philosophie und Dichtung den beiden westlichen Nationen 
die Anregungen zurtickgegeben, die sie zuvor von ihnen 
empfangen hatten. 

Endlich hat im letzten halben Jahrhundert deutsches Wesen 
jenseits des Ozeans eine neue Statte gefunden, in N o r d-
a m er i k a, wo Millionen unserer Landsleute sich selber und 
deutscher Sprache und Bildung eine neue Heimat gegrfindet 
haben. Nirgends vielleicht findet deutsche Sprache, deutsche 
Wissenschaft, deutsches Geistesleben gegenwartig aul3erhalb der 
eigenen Grenzen so freie und dankbare Anerkennung und 
Wfirdigung als bei der groBen Nation, die druben als jfingste 
unter den Kulturnationen entstanden ist. Vor allem durfen die 
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deutschen Universitaten mit stolzer und dankbarer Freude auf 
die Saaten blicken, die dort aufgehen und schon zu reifen 
beginnen, es ist Geist von ihrem Geist, der dort gedeiht. So hat 
das deutsche Wesen durch Geben und Empfangen eine Art 
Allgegenwart in alien Landern der europaischen KuRut, eine 
Allgegenwart, die ubrigens schon beim Eintritt der Deutschen 
in die Geschichte zur Zeit der VOlkerwanderung gleichsam 
vorbedeutet und vorbereitet worden ist. 

Und mit dieser Allgegenwart des Deutschtums hangt nun 
noch eine Tatsache zusammen, die hier Erwahnung verdient, 
die Tatsache, daB kein Volk der Erde in solchem Umfange und 
in solcher Tiefe sprachliche und geschichtliche Studien getrieben 
hat wie das deutsche. Die Sprachen und Literaturen aller Volker 
sind von Deutschen erforscht, vielfach so, dab die Forschung 
in der eigenen Heimat beinahe als ein Abieger der deutschen 
Forschung betrachtet werden kann. Und ebenso ist die Geschichte 
aller Volker von Deutschen erforscht und beschrieben worden, 
wieder oft so, daB diese VOlker selbst die deutschen Dar-
stellungen als mustergilltig anerkennen. Ein Zeugnis ftir die 
uberragende Bedeutung der deutschen Wissenschaft in dieser 
Richtung ist es, daB Ringer der Wissenschaft aus alien Landern 
auf die deutschen Universitaten ziehen, um sich hier in die 
philologisch-historischen Studien auf alien Gebieten einftihren 
zu lassen. 

Bildet nun die letzte Aufgabe slier historisch-philologischen 
Forschung, mit W. v. Humboldt zu reden, die Erkenntnis des 
Menschen oder der Menschheit, die in den vielen VOlkern 
und Zeiten ihr Wesen entfaltet, stellt die Geschichte gleichsam 
das durch die Wissenschaft erarbeitete SelbstbewuBtsein der 
Menschheit dar, so ware auch hierdurch unsere Uberschrift 
gerechtfertigt: Deutsche Bildung — Menschheitsbildung. 

Friedrich Paulsen (1846-1908) 

6 

giuo: „ReDen an Die Deuticbe Nation" 

(tin romifcher echriftfteffer Itibt es ihre (ber 1)eutichen) 9,1nfiihrer 
atfo ausfprechen, „ob ihnen bean alms anberes iibrigbleibe, ale 
entmeber bie areit)eit 3u bebaupten, ober au fterben, boor fie ehlaven 
witrben?" areibeit war ihnen, baf3 fie eben Teutfte blieben, baf3 fie 
fortfiihren, fibre 9Ingelegenheiten felbffiinbig unb urfpriinglid), ihrem 
eigenen (Settle gemdf3, au entfdjeiben unb biefem gleichfatis gemil 
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aut in tut aortbilbung Dormdttegtriidien, unb bat lie biefe Gelb.- 
ftembigkeit auct) auf lige atact)hommenftaft fortp1anaten : alaDerei 
bief3en it)nen alIe lene eegnungen, bie bie lifter antrugen, 

- mit fie babel elms anbetez, benn Teutfte, well lie bathe 'Romer 
werben mitten. Es Derftebe fit Don fell*, ietten fie malts, bai3 
ieber, et)e er bies merbe, Heber fterbe, unb bcti3 ein watyt)aftet 
Deutfct)er nut tionne 1eben molten, um eben Teutictrr su fein unb 3u 
bleiben unb bie eeinigen 3tt ebenio1ctrn att blIben. — 

eie finb nict)t alle geftorben, fie t)aben bie atauerei Hitt 
gefetrn, fie t)aben bie Wreitrit binterlaffen it)ren .Rinbern. 3t)rem be 
t)arrlict)en 113iberitanbe Derbanlit es bie gaily neue Welt, baf fie ba 
ift, fo wie fie ba if!. Mite es ben %hum getungen, auct) fie au 
unterloctrn unb, wie bies bet (Romer allentfmlben tat, fie a1s Station 
ausautotten, fo Otte bie ganae WortentwithIung bet 912enittrit eine 
anbere unb, man ttann nid)t glauben, erireutidyre 22ittung genommen. 
3t)nen Derbonhen mir, bie niititen erben ityes Zobens, Our epractr 
unb ityer Gefinnung, bab wit noct) Teutictr finb, baf ber etrom 
uriptingtiten unb fetbittinbigen eben uns noct) trtigt; it)nen Derbantien 
mir apes, was wit feitbem ats glation gewefen finb; it)nen, falls es 
nitt etma febt mit uns 3u Enbe ift unb bet tette Don it)nen abgeftammte 
231utstropf en in unfern Man Derflegt ift, it)nen werben wit Derbanken 
(tiles, was Mr not ferner fein werben. 5t)nen oerbanken felbil Me 
iibrigen, uns lett pin 91ustanbe gemorbenen etamme, in ituten 
unf ere Orilber, Talein; ats fene Me ewige (Noma befiegten, war 
not Reines alter bleier Wilier Dorbanben; bama1s wurbe augIeit 
out *ten bie Viiglict)heit it)rer 3utifinftigen Entitetying mitettitimpft. 

Tiele unb aRe anberen in ber Veltgeititte, bie it)res einnes 
waren, t)aben geiiegt, welt bas (Ervige fie begeifferte, unb io fiegt 
immer unb notwenbig biefe 93egellterung fiber ben, 
ber nit t b e g eif ter I if I. qitict)t bie Gewalt ber Qtrme, not bie 

ber Mitten, fonbern bie Arai t b e s 	em ii t s ift es, 

_mite eiege erhenpft. 

Gebanken 

Tie ept)iire unieret Erkenntnis with beftimmt butt unier .5era. 
'13as far eine 13t)ifolopt)ie man Tuttle, btingt baron ab, two Pr 
ein 91tenit man ift. 

Ter 911enict) ion arbeiten, abet nitt wie ein 2afttier 	er foil 
engitios, mit 20 unb mit Wreubigheit arbeiten unb 3ett Orig. 

Nemaeka citanka, VIII 	 2 
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betplten, leinen eeiri unb rein %age awn .5ininter au eiteben, 
beffen 21nbIidt er gebt1bet 

Comet b i r feIblt cafes, ober bu bift ‘nicIns. 
3obann elottlieb Wicfne 

7 
In Venedig 

Liebe Kinder! 
Nun bin ich in soich einen kleinen schwarzen Hause ge-

schwommen, das man eine Gondel nennt, vorn und hinten 
spitz, und sieht wie ein Frauenpantoffel aus; das viereckige 
Kammerchen, darauf, mit vier Sitzen, ist mit schwarzem Tuche 
beschlagen, so wie auch die Gondel schwarz ist. Der Gondelier 
steht hinter darauf und lenkt die Gondel mit seinem Ruder so 
geschickt, daB man es sich kaum denken kann, wenn man's 
nicht gesehen hat. Man schWimmt dicht auf den Wellen sa 
sanft wie in einer Wiege, und sieht an beiden Seiten groBe„ 
hohe Palaste, einen dicht am andern; unter den Bracken fahrt 
man durch; zwischen Gondeln, Schiffen, Barken fahrt man wie 
auf einem Pfeile hin, daB im grof3ten Gedrange eine Gondel 
die andere kaum beruhrt. In manchen ziemlich engen Kanalen 
gehen drei Gondeln nebeneinander so schnell vorbei, als wenn 
man aneinander _ voriiberflOge. Die Damen sitzen mit ihren 
Herren darin, und sie haben es zehnmal bequemer, als wenn 
sie in den Kutschen gertittelt warden. In Venedig sind keine 
Kutschen; alles wiegt sich in Gondeln, was nicht fiber die 
Briickentreppen auf- und ablaufen will. Es ist eine sonderbare 
Stadt, die gleichsam aus der See -emporsteigt, voli Gedranges 
von Menschen, voll FleiB und Betrtigerei. Es ist mir lieb, daS 
ich sie gesehen habe. Morgen geht's nach Padua, auch zu 
Wasser, dann weiterhin zu Lande, und endlich zweimal fiber 
die Berge, bis ich bei Euch bin und Euch wiedersehe. 

Lebt wohl, Ihr Lieben, lebt wohl! Ich sehe Euch bald; 
behaltet mich lieb, wie ich Euch lieb habe. 

Johann Gottfried Herder 

Meeresfahrt 
Wie so rein des Himmels Blaue 
Ober meinem Haupte glanzt, 
Fest und Licht die ew'ge Treue, 
Wandellos und unbegrenzt! 
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Gleich dem ew'gen Frieden schimmert 
Ruhig, klar und griin das Meer; 
Wie die heil'ge Liebe flimmert 
Hell die Sonne driiber her. 

Frei und leicht auf freien Wogen 
Zog das Schiff die ebne Bahn,- 
Stolz die weif3en Segel flogen 
Wie der Freiheit Siegesfahn'. 

Sonne, Meer und Himmelsblaue, 
Nichts urns Schiff sonst ringsumher! 
Liebe, Freiheit, Fried' und Treue! 
Ei, was willst du denn noch mehr? 

Ach, wenn nur der Wind vom Lande 
Mir ein grunes Blatt allein, 
Eine Mute nur vom Strande 
Weht in das Schiff herein! 

Anastasius Griin 

8 

Ole ewige 23iirbe 

'Der Aalif hahham, ber bie Tracbt liebte, motile bie @iirten 
teines lifalattes oeritonern unb ermeitern. haufte affe be 
nacbbarten 2dnbereien unb beaablte ben eigentiimern tooiel bafilr, 
als lie nerlangten. 

2tur eine arme Vittoe fanb fhb, bie bas erbteil ibrer 13titer 
aus frommer eaDifienbaffigheit nicbt Dertiuf3ern rooffte nub afte 
2Inerbietungen, bie man ity besmegen matte, ausicblug. Ten Qiutieber 
ber honiglicben (Sebiiitbe DerbroB ber eigentinn biefer aratt; er nabm 

bas Kleine 2anb mit emalt meg, unb bie arme arau ham meinenb 
aunt Titter. 3bn 23eitir war eben Rabi ber etabt. Het; fief) ben 
watt oortragen unb fanb ibn bebenhlit; benn obicbon bie Oefebe ber 
Vitroe ausbriichlicb Tett gaben, to war es bocb vitt leicbt, einen 
a-iirften, ber gemot)nt mar, feinen 113iften fur bie oollhomtnene 
eerecbtigheit 3u batten, Sur freitoilligen erfilitung eines Deralfeten 
Gefebes 311 bewegen. 9:8as tat alto ber gerette .Rabi? er fattelte 
feinen (`=f et, tying itun einen groilen each um ben Ards unb cute 
unveratigtit nat ben etirten bes 93ataites, too ber Raiff fit eben 
in bem itonen 8ebdube befanb, bas er auf bem erbteile ber 913ittue 
erbaut batte. Tie 2.1nflunft bes Sabi mit teinem Cite unb eache febte 
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ibn in Zetwunberting; unb nod) meter eritaunte er, als 3bn 13eftir 
ficb ibm 	mart unb alto fagte: „erlaube mir, .6err, baf3 
id) beef en eat mit erbe on bieiem Zoben tittle!" hattkam gab 
C5 3u. 9.05 ber eat volt war, bat 3bn Oeftir ben ActIgen, it)m ben 
each auf ben e fel beim 3u  belfen. Battimm fanb biefes 3ertangen 
nod) fonberbarer ats bas vorige. ltm aber su feben, was ber Cann 
oortmbe, fo griff er mit an. 21Itein ber eadt war nitt 3u betoegen, 
unb ber ,Ratif fprat : „Tie 23itrbe ift 3u ftmer, Sabi, fie ift au 
geroittigla 

„Aerr", antmortete 3bn Zeitir mit etner eblen Treiftigkeit, „bu 
finbeft biele 23tirbe 3u ftwer, unb fie entail bod) nur einen ttleinen 
Teit ber erbe, bie bu ungerettertoeife einer armen 2l3itwe genontmen 
Daft. Vie wing bu benn bas gang geraubte 2anb tragen konnen, 
wenn es ber 2litter ber QBett am letten @erittstage auf beine 
etultern legt?" 

Ter .Ratti war betroffen; er lobte bie Ber3tmittgkett unb Alugtrit 
bes Sabi unb gab ber 2l3itme bas erbe audit mit alien Sebduben, 
bie er barauf bane antegen fatten. 

5obann (3ottfrieb S)erber 

9 

Mignon 

Kennst du das Land, wo die Zitronen Wan, 
Im dunklen Laub die Goldorangen gluhn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 
Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 
MOcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 

Kennst du das Haus? Auf Saulen ruht sein Dach, 
Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, 
Und Marmorbilder stehn and sehn mich an: 
Was hat man dir, du armen Kind, getan? 
Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 
Mocht' ich mit dir, o mein Beschutzer, ziehn! 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel semen Weg; 
In Hohlen wohnt der Drachen alte Brut; 
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Es stiirzt der Fels und fiber ihn die Flut. 
Kennst du ihn wohl? 

Dahin! Dahin 
Geht unser Weg! o Vater, laf3 uns ziehn! 

J. W. Goethe 

Mignon ist eine Gestalt aus dem Roman „Wilhelm Meisters 
Lehrjahre". Sie ist ein junges Madchen aus adeliger, italienischer 
Familie, das als Kind von Zigeunern geraubt und nach Deutsch-
land fortgefiihrt worden ist. In der Gesellschaft dieser SeiltAnzer 
und Gaukler hatte sie allerlei zu leiden, bis sie eines Tages von 
dem Heiden des Goetheschen Romans, Wilhelm Meister, befreit 
wurde. 

Nun sang einmal Mignon unter dem begleitenden Kiang 
einer Zither das beruhmt gewordene Lied: „Kennst du das Land?" 
In diesem wundervollen Liede drfickt sie die Sehnsucht aus, die 
sie nach ihrem schonen Heimatlande Italien empfindet. Dorthin 
mochte sie mit Wilhelm ziehen, den sie hintereinander ihren 
Geliebten, ihren Beschfitzer und ihren Vater nennt. 

In der ersten Strophe gedenkt sie des schonen Landes Italien 
und des blauen stidlichen Himmels. In der zweiten sehnt sich 
nach dem elterlichen Hause, dem italienischen Landhause, wo sie 
als Kind spielte. In der dritten erinnert sie sich an die schreck-
lichen Bergpasse, an die Alpen, die sie ubersteigen muBte, um 
von Italien nach Deutschland zu kommen. 

Die Gefiihle Mignons sind aber von Goethe selbst emp-
funden worden: in diesen Strophen hat er seine eigene heiBe 
Sehnsucht ausgedrtickt, die ihn selbst dazu trieb, Italien zu 
besuchen, das Land, wo „ein sanfter Wind vom blauen Himmel 
weht". Die SchOnheit der italienischen Natur und die herrlichen 
Denkmale der Kunst und Poesie zogen ihn dorthin. 

10 	 • 

92emefio 
Zei einem jagbausitug waren .Kart 21uguit, ber bekannte 

5er3og Don 9:Beimar, unb- @oett)e Dom Giefo1ge abgehommen unb 
mantel) in einem einfamen 23'auernkof ibren Tait toid)en. (dine 
Iiinbticke TRatrone roar am Zutierfak tatig, unterbrad) jebod) it)re 
Zeid)ditigung unb kotte 9itits ) aus ber Stammer. 

Aaum katte fie bie etube Dertaiien, a15 ber jer3og einen fetten 
Aater, ben er auf ber Ofenbank bemerkt batte, raid) beim Reit 
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nap unb in ba5 Zutterfat ftedite; bann legte er ben Terkel 
bariiber unb wart feine fdynere 3agbiaite ant Wien, fo bafi ber 
anne Spina ficb unnibglicb befreien konnte. 

Zarb hat bie Zatterin mieber ein, reict)fe ben jtigeru ben 
2abetrunk unb youth non beiben, bis bie &lifer geteert waren, 
bergeffalt mit aragen tibertAuff, bar; fie tten Rater nitf nermif3te. 
5)ann empfctlen bie beiben fit ftleunigft unb bebauerten nut, bas 
Oefitt ityrer 213irtin nictit fetien honnen, menu fie bas Tier in 
feinem itnprovifierten Rah finben lathe. 

91attirlit Rabin fit Start 2fuguit nor, fie bei ntitfter Gelegen- , 
 belt fur ben Q3uffernertuft au enfitlibigen unb futte getegentlict) eirter 

3agb bas Zauernbaus mieber auf, — berrie", rief bie arau 
it)nen enigegen, „boo finb ja bie Berren ..." — „Tie Sbnen", fie' 
ber Beraog ein, „bamats ben itteinen ecbabernadi gefpielt, Viittercben; 
abet bier, nebmen eie 5bren enigelt baftir, mit ber utter 1onnten 
Cie bot nitts anfangen!" 

Tie Orli* 9.11fe ffrit aunlitit ftmunactnb bas bargebotene 
Oolbitticti ein, bann blinate fie fttau unb ertiltirte Iiitelnb: „Tie 23utter 
ill an ben BO on Weimar gehommen, ba freten (freffen) fie attest" 

(linen Moment ftanben bie beiben ftarr, Rad 2tuguft ftiiftette 
Wreuttb Volfgang abet fprat mit Tatos bas einaige Wort: 

„91emeri5 
3. O. Opetbe 

Zer Sager ithidOeD 

9Der at bid), bu ftiiner Oath, 
Qlufgebaut lo boct) ba broben? 
Vobt, ben 921eifter will id) toben, 
eolang' nod) mein'efimm' erftallt. 

2ebe moot, 
2ebe mot* bu id-Auer Walt)! 

Tief bie Oat Derworren itatft, 
Oben einfam 'Bebe grafen, 
unb mir aieben fort unb blafen, 
'Dab es taufenbfat oerbattt: 

2ebe mot)!, 
2ebe mob', bit itiiner 123atb! 

Vas wit flit! getobt im Valbe, 
Votten's brau5en ebrtict) batten, 
(twig bleiben ken bie %Hen, 
93is bas lehte 2ieb verbattt! 

2ebe root)I, 
ettrin' bid) eott, bu ftoner Walb! 

3ofe 	Wreiberr Don tidynborff 
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Die Abderiten 

Einem abderitischen Philosophen wurden einst Feigen vor-
gesetzt, die, wie es ihm dauchte, einen ganz besondern Honig-
geschmack hatten. Die Sache schien ihm vori Wichtigkeit zu 
sein. Er stand vom Tisch auf, ging in den Garten, lieB sich den 
Baum zeigen, von welchem die Feigen gelesen worden waren, 
nntersuchte den Baum von unten bis oben, lieB ihn bis an die 
Wurzeln aufgraben, erforschte die Erde, worin er stand, und (wie 
ich nicht zweifle) auch die Konstellation, in der er gepflanzt 
worden war. Kurz, er zerbrach sich etliche Tage lang den Kopf 
darilber, wie und welcher Gestalt die Atomen sich miteinander 
vergleichen mtiBten, wenn eine Feige nach Honig schmecken 
sollte. Er ersann eine Hypothese, verwarf sie wieder, fand eine 
andre, dann die dritte und vierte, und verwarf alle wieder, weil 
ihm keine scharfsinnig und gelehrt genug zu sein schien. Die 
Sache lag ihm so sehr am Herzen, daB er Schlaf und Essenslust 
daruber verlor. 

Endlich erbarmte sich seine KOchin fiber ihn. „Herr", sagte 
die Kochin, „wenn Sie nicht so gelehrt waren, so hatte Ihnen 
wohl langst einfallen mtissen, warum die Feigen nach Honig 
schmecken." — „Und warum denn?" fragte der Philosoph. — 
„Ich legte sie, urn sie frischer zu erhalten, in einen Topf, worin 
Honig gewesen war", sagte die KOchin, „dies ist das ganze 
Geheimnis, und da ist welter nichts zu untersuchen, dacht' ich." 
— „Du bist ein dummes Tier", rief der mondsfichtige Philosoph. 
,,Eine feine Erklarung, die du mir da gibst! Fur GeschOpfe deines-
gleichen mag sie vielleicht gut genug sein; aber meinst du, 
daB wir uns mit so einfaltigen Erklarung befriedigen lassen? 
Gesetzt, die Sache verhielte sich, wie du sagst, was geht das 
mich an? Dein Honigtopf soil mich wahrlich nicht abhalten 
nachzuforschen, wie die namliche Naturbegebenheit auch ohne 
Honigtopf hatte erfolgen kOnnen." 

Christoph Martin Wieland 

Zettiamer Ztreit 

etrutbion, ein manbernber 3almar3t, mid& 	einen eiet bis 
bem Ode, mo er Fein erftea Macbtlager nebrnen motile, - unb ber 

eigentiimer begleitete 	atti3e, um bas taltbare Tier 'au beiorgen 
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unb wieber nacb haute 3u reiten. Ter neg ging fiber eine gide beibe. 
es war mitten im Gommer unb bie bite bes Taw febr grof3. Ter 
3abnar3t, bem fie unertraglit 3u  merben anfing, fab fid) tetaenb 
not einem ftattigett 9314 um, wo er einen augenblick abfteigen 
unb divas frifte tuft fcbopfen konnte. 2.1ber ba mar welt nub breit 
weber Baum nod) etaube, nod) trgenb ein aliberer fcbattengebenber 
6egenitanb 3u  feben. als er 'einem 2eibe heinen Rat =Me, 
matte er ball, ftieg ab unb fdte fid) in ben ecbatten bes efets. 

')err, was matt 3br ba?" fagte ber efeltreiber, „ivas 
fon bas?" 

.3d) fete mid) ein mentg in ben Gcbattert," nerfette etrutbion, 
„benn bie Gonne prat mir gang, unleiblicb auf ben &babel." 

„Mein, mein guter err," eriniberte bet anbere, fo baben mir 
nid)t get)anbelf! 3d) nermietete cud) ben (fief, abet bes ed)atten5 
=be mit keinem /Boric babel gebacbt." 

.3br fpctf3t, guter Wreunb," fagte ber 3abnar3t tad)enb; „ber 
etatten gel)t mit bem (fief, bas nerftebt fid)." 

.ei, beim jafon! bas nerftebt fid) nicbt," rief ber efelmann gang 
troMg; „ein anberes ift ber efel, ein anberes III bes (fiefs Gcbatten. 
3br babt mir ben Ctfel urn fo unb fo niet abgemietet. .Ziittet 3br 
ben etatten ant baau mieten molten, fo , btittet 3br's fagen miiffen. 
Shit einem Worte, Bert, ftebt auf unb febt cure %elle fort, ober 
be3abtt mir fiir bes efels abatten, was biffig tit!" 

„nas?" fcbrie ber 3abnar3t, „id) babe fur ben (i;fel bead* 
unb' fa jest auct) nod) fur feinen _ &batten be3abten? Mennt mid) 
fetbft einen breifacben efet, menn id) bas fuel Ter efel ift einmat 
fur biefen ganaen Tag mein, unb id) kann mid) in feinen &batten 
fden, fooft mir's betiebt, unb barin fiben bteiben, folange mir's 
beliebt, barauf konnt Sty cud) nertaffen!" 

„3ft bas im ernft cure 912einung?" fragle ber anbere mit ber 
gown Aaltbliitigkeit eines abberitifcben efeltreibers. 

.3n ganaem emit," nerfdte etrutbion. 
„Go komme ber .3err nut Melt ftebenben auf3es wieber aurtick 

naci) 2.1bbera nor bie Dbrigkeit," fagte jener, „ba molten wit 'den, 
wet non um beiben recbt bebatten mirb. Go wabr Triapus mir unb 
meinem (fief gniibig lei, id) wilt feben, tiler mir ben ecbatten meines 
efel5 wiber meinen Vitten abtroben fon!" 

Ter 3abnar3t bane grof3e Vtift, ben efettreiber burl) bie ettirtie 
fettles &Ines Sur @ebiltyr au weif en. con balite er feine Wauft 
aufammen, , fton bob fit fein huller 21rm; abet (as er feinen Cann 
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genauer in atuge fa5te, faith er fitr beffer, ben erbobenen 2.Irm 
affintiblit wieber finken 3u taffen nub o nod) einmat mit gelinberen 

23orftelfungen Derfuten. Wber er oerlor feinen %tem babel. Ter 

ungeftlacbte 9 112enfcb beftanb barauf, bah et fitr ben ed)atten feines 
efels be3ablt fein mate; unb ba etrutbion ebenfo bartniidlig babel 

btieb, nicbt bel,ablen molten, fo war hein anberer geg ilbrig, 
als nad) 91bbera 3uriich3uhebren unb bie eate beim etabtrid)ter 

anbiingig 3u mad)en. 
Ter etabtricbter, ein gutmittiger jerr, gab beiben red)t unb 

riet ben 13arteien au einem Zergleid). 
Cylin* Martin Sielanb 

12 

Die Titelsucht der Deutschen 

Ich weif3 nicht, ob Ihnen bekannt ist, meine Herren, daB 
ich die Deutschen in zwei Klassen teile, in Hofrate und in solche, 
die es sein mochten. Aber es ist betrithend: wie wenige sind 
Hofrate und wie viele mOchten es sein! Ach, wenn ich ein deutscher 
Furst ware, es sollte anders werden. Ich wollte alle meine 
Untertanen glucklich machen, ich wollte sie alle zu Hofraten 
ernennen; wenigstens zu Hofraten. Und ohne Unterschied des 
Standes, der Geburt, des Reichtums, des Geschlechtes, der Bildung 
und des Alters; sie milBten alle Hofrate sein. Vornehme und 
Geringe, Burger und Staatsbeamte, Arme und Reiche, Manner 
und Weiber, Kinder und Greise, Gebildete und Rohe, ehrliche 
Leute und Spitzbuben. 

Wenn im Frankfurter Wochenblattchen einer stirbt, — und 
der Verewigte war Doktor und hatte sonst noch einen und den 
andern Titel: so vergiBt das Wochenblattchen nie, diese Titel 
alle herzunennen, und man hat kein Beispiel seit Karts des 
Grof3en Zeiten, daB je einer vergessen worden ware. Aber das 
Wochenblattchen weil3 recht gut, was der Mensch uberhaupt, 
und ein Zeitungsschreiber insbesondere, fiir ein vergel3liches 
Wesen ist, und setzt darum in seinen Totenlisten den Titeln der 
Verstorbenen immer ein S. T. (salvo titulo*) vorher. 

Welches andere Volk verdiente mehr, als das deutsche, daB 
man ihm wohltue nach seinen Wiinschen? Zeigt seine Liebe zu 
den Titeln nicht, daB es ein braves, treues, gehorsames Volk ist, 

* unbeschadet des Titels (den ich nicht kenne). 
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das mehr als Reichtum und SchOnheit, und Tugend und Weisheit 

und Starke, das holler als aile Outer, die es vom Gliicke, von 
Gott und der Natur bekommen mOchte, diejenigen schatzt, die 
es seinen Regierungen verdankt? 

Und nicht blof3 in den hOheren gebildeten Standen, nein, 
bis zum niedrigsten Volke herab ist die Liebe und Anbetung 
der Titel verbreitet. Ich weif3 nicht, ob Sie je etwas von Jung-
Stilling gehOrt — er war ein Schwarmer —; doch wenn Sie auch 
noch nie etwas von ihm gehOrt, so wird Ihnen doch sicher 
bekannt sein, daB er Hofrat gewesen. Dieser Schwarmer und 
Hofrat Jung-Stilling wurde einige Jahre nach dem Tode seiner 
Gattin Prorektor der. Univesitat Marburg. Da besuchten ihn einige 
Freunde aus der Fremde, und er wollte ihnen die Ruhestatte 
seiner geliebten Selma zeigen. Er ftihrte sie auf den Kirchhof; 
dort deutete der alte Totengraber auf den Grabhitgel der 'angst 
Verstorbenen und sagte feierlich: „Hier ruht die selige Frau 
Hofratin und nunmehrige Frau Prorektorin Jung." 

Einen so schOnen Zug der Vaterlandsliebe und der hohen 
Gesinnung — sucht ihn in einem Plutarch eines andern Volkes 
der Erde ! 

Ludwig Borne (1786-1837) 

13 

3rin3ipat unb Stommis 

llin Kalb achf 2thr morgens tvartefe Raufmann 	u n nod) 
uergeblid) auf .errn e li f3 m a it n , feinen ,A01111tti5, ber bie gap 
Tachf iiber auf bem „Zerbriiberungsbaff" gefan6f haffe unb .Dann 
nod) or erbolung au einem arifbitoppen gegangen war. „Ter 
bumme Zengel! ber anstottrft! 223arfe nur! cDu, homm mir nttr 
nach .5aufer fo italf err Auna in feinem 2aben herum. 

Da enblid) fanaelfe bar eiihmartn iiber Me echweffe. 	mar 
ffarft angeheiterf. „Vorgen, Trinaipal, Trinaipaften, Trin3ip.haften!" 
rief er, taumefte in ben .2aben hinein unb fehfe fid), ben Scut ftief 
auf bent Aopf, auf ben 'Rant' ber.  Aeringsfonne. „Vorgen, Stinaten, 
etiiryhen, Vitra ." ; abet mif biefer 93arianfe wurde er nicht ferftg, 
bean wilfenb fuhr ihm Alma mit betben Aanben in bie ware, baf 
ber Aut in Aeringstonne fief, unb 3og ihn an ben fettigen 2ochen 
gan6 in ben 2aben hineirt. .5err eilf3mann griff blinbfings um Itch, 
um fid) an &vas feff3uhaften; ber .5ahn ber Monne gerief ihm unfer 
bie janbe , ber .5ahn rie5 aus unb bias ZI fat* aus bent 3apfloch. 
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bu meines Vebens," rief Runs, „mein t)I, mein el!" — lief; 
.herrn e iihmann los unb ftechte ben tetten 3eigefinger ins 'Bapfloct). 

ben eiii3ntann t)atte ben .habn in ber .5anb unb bielt il)n 
triumpbierenb iiber bem Aopfe; unb rote bas nun biters oorhommt, 
bal3 betrunhene seute febr fdjlaue baben, fo fd)of3 es ibm 
burd) ben einn: bie e a cOe mud tiollftanbig werben! — er rib alio 
and) ben Siabn aus ber ejfigtonne. „herr bu meines 2ebens! Vein 
effig!" rief Alma unb ftechte ben 3eigefinger ber Vinhen S5anb in bie 
effigtonne. unb ba er nun nollftiinbig gefangen lab unb With 
biichen nutf3te, fo mar bie @elegenbeit fur herrn e *nano boct) gar 

giinftig. „Trinaiptikben, Aiin3cben!" — „Veben fie ivobl!" — 
Tama tangle er ficb ben hut aus ber heringstonne, febte ibn fcbief 
auf ben Roof, legte bie beiben htibne etwas 3wan3ig ant well von 
Sunk auf ben 2abentifcb unb ttinglte Iad)enb our Tilt binaus. 

'Mier fief Sun3, „hilfe! hil=fel" 2iber feine seute waren nid)t 
,311 bailie, nub ber ein3ige, ber ibn torte, war Onkel 13rtifig. „Rut," 
fagte Wier au 'einem yreunb hatoermann, onir ift, es wenn etwas 
bet Aunaen bruin. 3d) will boct) mat bingeben unb !Oen, ob ba 
was paffiert ift." 

rief Sun3. — „Gott bu bewat)re U115," fagt Trtifig, 
„was mad)en eie benn ba fcbon am friiben Vorgen fur einen Siirra?" 
— „3nfamer .halunher — „Vie? Co molten Cie mir Itommen?" 

— „itiebertrticbtiger epitbubel" — „eie finb ja ein @robiani" — 
,,eeben eie mir bie hetbne, bie auf bem Tifcbe liegen." — „bolen 
eie 	3bre fdpnierigen 	felbft, eie Lfel, e i e ! " — 9,3d) hann 
ja nid)t, mir tuft ja bas unb ber effig aus, unb id) meine ja 
nid)t eie, id) meine ja eiifpnann." — „Tas ift etwas anberes," 
fagte 23rtifig, febte rubig auf ben Sabentild) unb baumelte mit 
ben Teitten. „Vas feblt 3bnen benn eigentlicb?" 

Sunk; eretbIte nun, wie er in biefe sage gettommen war. Ta 
lagte 23rtifig: „eie hommen mir homifcb von, Sun3; abet nebmen 
Cie f idj bieran ein egempet: ber Venict) with immer an ben 6liebern 
geftraft, momit er geliinbigt bat." — „3d) bitt' eie ..." — . (nubig, 
Sunal eie baben immer mit 01 unb 'fig gefiinbigt, benn eie baben 
bas 97taf3 immer mit einem %uch ausgegojfen, bamit nod) 3wei ober 
brei (btbffel Dolt brim blieben. Vollen Cie hiinftig immer ricbtig 97203 
geben? Vollen eie 3br Vebtag bei Q3ofton nicbt met)r in bie Rarten 
feben?" — „herre 3efus, ja ja!" — „91a, bann will id) eie erliifen," 
unb bamit brad)te er ihm bie htibne. 

2ln9 bem 91mnan: „lit mine etronrtib" Plus meiner '2anbmann9seit). 
Writ Reuter 
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Dreifache Hut 

28 

Nimmer wird's gelingen, 
Zucht mit Ruten zwingen: 
Wer zu Ehren kommen mag, 
Dem gilt Wort soviel als Schlag. 
Dem gilt Wort soviel als Schlag, 
Wer zu Ehren kommen mag: 
Zucht mit Ruten zwingen, 
Nimmer wird's gelingen. 

Htitet eurer Zungen! 
Das geziemt den Jungen. 
Schiebt den Riegel vor die Tur, 
LaBt kein buses Wort herfur! 
Lath kein bOses Wort herfur, 
Schiebt den Riegel vor die Tull 
Das geziemt den Jungen: 
Hutet eurer Zungen! 

Hiitet eurer A u g e n! 
Die zu Mustern taugen, 
Solche Sitten laf3t sie _spahen, 
Alle bosen tibersehen1 
Alle bosen ubersehen, 
LaBt sie nur nach Sitten spahen, 
Dre zu Mustern taugen: 
Hutet eurer Augen! 

Hutet wohl der Ohre n, 
Oder ihr seid Toren: 
Bose Reden nehmt nicht auf, 
Schande kam' euch in den Kauf. 
Schande kam' euch in den Kauf, 
Bose Reden nehmt nicht auf; 
Oder ihr seid Toren: 
Hiitet wohl der Ohren! 

Hutet wohl der dreien, 
Der nur allzu freien! 
Zungen, Augen, Ohren sind 
Zuchtlos oft, fur Ehre blind. 
Zuchtlos oft, fur Ehre blind 
Zungen, Augen, Ohren sind: 
Der nur allzu freien 
Hiitet wohl der dreien! 

(Ubertragen von Karl Simrock.) 	Walther von der Vogelweide 

Die drei Dinge 

Ich saB auf einem Steine 
Und deckte Bein mit Beine, 
Darauf setzt' ich den Ellenbogen; 
Ich hatt' in meine Hand gezogen 
Mein Kinn and meine Wange. 
Da dacht' ich sorglich lange, 
Weshalb man auf der Welt sollt' leben. 
Ich konnte mir nicht Antwort geben, 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



Wie man drei Ding' erwurbe, 
DaB keines davon verarbe. 
Die zwei sind Ehr' und irdisch Gut, 
Das oft einander Schaden tut; 
Das dritt' ist: „Gott gefallen", 
Das wichtigste von alien. 
Die wunscht' ich mir in einem Schrein. 
Doch leider kann das nimmer sein, 
DaB Gottes Huld und Ehre 
Und Out je wieder kehre 
Ein in dasselbe Menschenherz. 
Sie sind gehemmet allerwarts: 
Die Untreu' liegt im Hinterhalt 
Und auf der StraBe fahrt Gewalt; 
Der Friede und das Recht sind wund; 
Die dreie haben keinen Schutz, 
Eh' d i e s e zwei nicht sind gesund! 

(Ubertragen von Karl Pannier.) 	Walther von der Vogelweide 

15 

213attIrt von tier Zogetweibe 

Valtber Don ber Zogetweibe ift ether on ben Veiftern beutfdrn 

Gefanges, bie einft, rote bie Gage metbet, auf her Vartburg weft= 

gefungen baben. Aaum ether on ben Ticbtern bey Mittelatters ift 
fo mit feinem eigenften eben in unfere 3eit beriibergetreten mie er. 
6eine 3ablreicben 2ieber finb es, bie fen Qinbentien unb, mebr ats 
hies, ein Mares Zilb feines duf3ern unb innern 2ebens auf uns 
gebrad)t baben. 

13attt)er Don ber Togetmeibe bat bie Gegentroart ergriffen. Itnb 
bierbei bat er nicbt blof3 ben Mai unb 9itinne befungen, Dielmety; 
ift et gerabe ber Dietleitigfte unb umfaffenbite pilferer titteren 2ieber , 

 bicbter, er bebanbelt bie Derfcbiebenften Iiicbtungen unb Bufttinbe 
ber menfcblicben eeele, et betracbtet bie Welt, er fpiegett in feinem 
befonberen 2,eben bas offentlite, er kniipft feine eigenen etickfale, 
wenn aucb in febr untergeorbnetem Zerbilltnio, an bie micbtigften 
13erfonen nub ((reigniffe feiner 3eit 

Tact) alien 2fn3eigen mar Valtber on abeliger 21bhunft. nit 

bem Titel „err", bem Beidrn ritterbiirtigen etanbes, rebet er letbit 
fid) an, unb fo with er aucb Don Zeitgenoff en benannt. eptitere 
nennen it)n /litter. 9,111100d) muf3 bas abelige Selcbted# bes Ticbter5 
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30 

in fteinem aciffe getuefen fein. er fagt einmal: „2I3ie nieber id lei, 
fo bin id) bot ber 213erten einer." Aber feine 2.1rmut hlagt er Offers, 
ttnb eben fie mag it)n bemogen 1)aben, auz ber Aunft bo Oefanges, 
bie on anbern auz (refer 2uft gelibt wart), ein Oetuerbe 3u maten. 

Ob 213altber auter bem Unterrid)t in ber Aunft bes Gefanges 
irgenbeine 2irt gelebrter Zilbung genoffen, ift nidjt erfittlicb. 
Tirgenbs eine fitere epur, ob er bes .2efenz unb etreibenz hunbig 
mar. Tas 2eben bat it)n er3ogen, er bat gelernt, was er mit augen 
fat); &to reiben ber Venften, bie reigniffe ber 3eit waren feine 
2:0iffenftaft. Canto 2teb, bas Der feine 2ebensgeftitte non. 
Ittinbigeres 2icbt nerbreiten honnte, mag nertoren gegangen rein. 3n 
benjenigen, bie auf uns gehommen finb, erfdrint er alz ein Mann von 
gereiftem 2Uter, unb in mebreren 3eigt er fid) am 3ie1 feiner rage. 
eeine Oebitte tragen im allgenteinen bas (Seprage ber Well. 
erfabrenbeit, bes ber Zetrattung. 23iz Sur eigenen Dual 
filblt er fit Sum Matbenhen t)inge3ogen unb er fpricbt bas bebeut. 
fame Wort: 

„2ieten mid) (Sebanken fret, 
Coo wilt? id) nict)t um Ungemat." 

(Er ftefft fid) uns in einem feiner .2ieber bar, auf einem eteine 
fitenb, Zein fiber Tein geftlagen, ben ellenbogen barauf geftiitt, 
Sinn unb 930ange in bie t,anb gefcbmiegt, unb fo fiber bie 2Belt 
natbenhenb. Damit be3eitnet er treffenb baz T3efen feiner Sittung„ 
unb finnreit ift er in 3mei Aanbitriften nor feinen 3iebern in biefer 
etellung abgebilbet. Tie Taterlanbstiebe ift bie eeele eines bebetttenben 

eiles feiner 'id)tungen. Metall erregt es it)n att ber Iebt)afteften 
eilnabme an ben offentliten QIngelegenbeiten. 3bm gebiityt tinter 

ben altbeutften eangern nor3t4Sineife ber Rame bes naterlanbiften„ 
Vie bitter wit it)n hlagen unb tabeln Luken, mit ftol3er Tegeifterung 
fingt er oft ben <3reis bes beutften 2anbez nor alien anbern, bie 

\s" burtwanbert t)ot. 
Tie anger jener Beit waren notroenbig wanbernbe. Cotten 

and) bie Amen, welte fit im !iebe Sur Aur3weil iibten, auf itren 
¶urgen babeimbleiben, biejenigen, meld)e ben eelang 3tt ibrem Zeruf 
gematt, muf3ten fid) auf ben 2Z3eg begeben. Um Unterbalt unb 2obn 
311 finben, muf3ten fie ben .5bfen unb aeftlid)heiten gefangliebenber 
witriten nadmieben. Ardnungstage, Wiirgennerfammlungen, .bodmeits , 

 feffe, bas, waren bie 2.1nItiffe, bei roelten bie Runft. ober Trunkliebe 
ber 6rof3en fid) am freigebigften duberte. War ba3umal baz goutl)u. 
Ifaje unb triuslite 2eben einfacb, fo waren feftlite unb offentlite 
3ufammenhiinfte befto glan3volter. 9,1ut nom duteren 3ot)n abger. 
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'Oen mukte ber Titter umnbern, wenn er mit ben 2Ingefegenbeiten 
ber Belt bekannt merben, wenn er, bei nod) febr unDoIlkommenen 
91titteIn ber Zerbreitung geiffiger eraeugniffe, fid) felbft 9Inerhennung, 
leinem eiebe Virkiamkeit Derftaffen wale. en war benn 
Vatter% £eben bas eine fabrenben eangers. er reifte 3u Ifferb, 
Dermutfick bie edge mit fid) ftibrenb. cDab er feine 2ieber felbft 
Dorgetragen bat, tit aus einigen beriethen nod) borbar. Zon bet 

 bis an ben %bein unb wieber bis ins Ungarnfanb bat er 
fid) umgefeben; on ber eeine biz an bie 9Itur, Don bem (13o bis 
an bie TraDe bat er ber 91tentten Veife erkannf. 21m jofe DOR 

fferreict) treffen mit ibn peril, am .5Die on Tbiiringen finben 
ibn wieber. 

Unier Titter ift ebenfoiebr efn erkIarfer e•egner ber Triefter. 
ais ein begeifferfer erolb ber Areu33iige. er eifert gegen 

bie eingriffe ber Ritte in bie 91ette bet wettfiten Oetroctit, gegen 
bie Babfutt unb Zerftwenbung bes rOmitten Bofes, gegen ben 
21btakbanbef, gegen bie nAIIkiirtiten Tannipriite, gegen bas um= 
erbaulid)e .2eben ber eeiftItcbkett. Bugteit abet ruff er wieberbott 
ben gaiter au Zornabme bes Rreu33uges auf. Venn wit VaItber5 
2iebern glauben biirfen, to bat er felbft eine Beerfabrt nett bent 
beifigen 2anbe mitgematt. 

eben bie Ungunit bes eeitickes, momit er DieffaItig 3u kampfen 
batte, konnte triitmeitig feinen Ginn auf bas .5obere Ienken. Tie 
mannigfaten erfabrungen einer Iangen 2ebensbabn waren geeignef, 
ibm bie aiittigkeit ber irbilten Tinge autaubedien. nit bent 
Dorriidtenben 2fIter feben wit ibn aud) immer mekr in bas @ebiet 
ernfter unb frommer Zetrattung binge3ogen. cDa er tick am 2thenb 
feines 2ebens befinbet, ittvinbet ibm bas Srblicke, to rote beim 
einken ber Gonne bie Tater fid) in erbatten Witten unb bath nut nod) 
bie botifen Oiplet beteuttet fteben. 3n einem 3wiegefpracbe mit 
arau Vett nimmt er non biefer, feiner bisberigen 13f1egerin, feierfit 
2thichieb. „Veit, id) babe beinen 2obn gefeben", fagt er in einem 
abnIiten Oebicbt, „ryas bu bas nimmit bu mir. 
fd)eiben wile mkt unb Wok non bit". 

Unfere 23licke finb bent Titter in bas Oebiet bes Unenbtiten 
gefotgf, unb bier mag er uns Deritrainben. es ift uns keine Tatrickt -
Don ben dukeren Umitanben feiner fekten Belt gebfieben, gleict) a15- 
iofften mit ibn nid)t mebr mit ber erbe befakf leben, non ber er fit 
tostagf, unb non feinem Tobe nitts erkennen als bas attmabfite 
.5iniibericheiben bes (Settles in bas %eid) ber Geitter. 

.ubruig 111)Ionb. 
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16 
Die Minnesinger 

Mit der Dichtkunst im Mittelalter vefpielt es sich anders 
als jetzt bei uns.rVir kOnnen unstetzt einenDiChter und seine 
Wirksamkeit kaum mehr anders\4enken, als daB er, an seinem 
TisClie sitzend, die Verse, die dim gerht oder ungesucht 
kommen, still fur sichititiSAreibt,, und da er sie dann drficken 

 

laBt, worauf sie die anderen ebenso still ftir sich lesen. DaB 
aber elItoedicht laut vorgelesen oder hergesagt, daB es a MI 
gesungen wld,-kommt nur noch selten und ausnahmsweise vor. 
Nicht so war es im Mittelalter. F> sch und lebenaifg von Ohr 
zu Ohr, von Herzen zu Herzen gehend, ward Oa gesungen. 
Auch trat wohl an Stelle des Gesanges das blolre To-ittagen

, 
 . 

der Lieder 	aber streng_c  auf EbenmaB, WOlklatil6 tin-Ctr - 
richtigen Tonfall der Sprache iefOtiettri'ia  e. Die V 'rrt''erichen 
Sanger folgte rein Spielmann oder mgerknabe, der die Geige 
strich ttilid die Lieder deS" Sangers begleitete. Damals wuBte 
man vom Bticherdrucke noch nichts. Ein Blatt oder Bfichlein, 
das mit einem Gedichte beschrieben war, muBte nacheinander 
Unzahligen dienen, die daraus lesen hOrten. Wolfram von Eschen-
l3ach z. 	einr groBer, 51tOcTilkrilliiiiter Dichter, verstand keinen 
Buchstaben. Die Dichtkunst war -eben nicht eine Sache der 
Gelehrsamkeit und der Studierstube, sondern des Offentlichen, 
allgemeinen Lebens. Sie War w e ein warmer Pulss thlr ag, der 
durch das ganze Volk hin zuckte, und von dem jeglichel` 	Glied 
seinen Teil eti 

mft 
 fing. Namenticch se Qt dem zwolften IThiEndert, 

gleichzeitig als 	der Ausbi 
1 

 dung ties Rittertums, und der 
6,....54.4  

Turniere; 'war die Dichtktikt'in -ale sPflege der Adeligen, der 
Ritter fibergegangerli,.,  Auf den Burger {der "'fitter und an den 
fiirstlichen Hofklernten die edlen Knaben, die dort ffir den 
Dienst des Schildes eawen wurden, neben dem Waffenspiele 
und all clem andern, was zur ioheren Bildung gehorte, 
diese Kunst; und bald erschien es gleich dem Rittertum als der 
vollendete Schmuck jedes Edlen, daB er auch Lieder, und be-
sonders Lieder zur Verherr ichun der Frauen (Minnelieder) 
dichtete. Dieselben Ritter e 	itte alters, die nur dem Kriege 
und den Waffen zu leben schienen, schmfickten ihr Leben 
auch gern mit der schonsten Kunst des Friedens, mit der Dicht-
kunst, aus. Dersebe Ritter, der vielleicht am Tage RoB und 
Mann fiber den Helen stach, sang am Abend, mit dem Sall 
spiel in der Hand; 	zartes Lied. Damals hat mehr a s ein 
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hoher Furst gedichtet, und selbst Kaiser und Konige haben vor 
der ZuhOrerschaft, die der glanzend„ se Hofhalt ihnen of ihre 
Lieder gesungen. Die Geringeren aTerP'argin AdeTTE`effin: 

egtiVen Ritter, die auch mit dem Schwerte nur von dem Lohne 
e ~i ten, c{en ein reicherer Dienstherr ihnen gab,flegten ebenso 
mit ihrer Kunst der lockendenY-Iiii&pd Freigebigkeif vbirielitner 
Kunstfreunde, nachzuziehen. Sie wandrten von Hof zu Hof, von 
Fest zu Fest und 	da entweder in das tOnende Saitenspiel 
Minnelieder und Lieder zu Ehren ihrer GOnner, oder Zr  
faBten nur ftir den Vortrat groBe Heldengedichte, in denen cfgie--  

"rt die Vorbilder des Rit er ums, 	r Tapferkeit Lin der adelig feinen 
feierten. Gastliche Aufnahme, Beifal l und Ehrengeschenke 

waren des Sangers Lohn. 	Vr""'^' -'? 
Und nicht bloB an den HOfen, im Kreise einer ruhig 

lauschenden Zuhorerschaft, erscholl ihr Gesang, er rief und 
begleitete auch die Ritterscharen, die zum Turnierr oder zum 
Kriege oder mit dem Kreuze imp  Banner nach Palastina zogen. 
Er erklang im Sommer auf dem Anger unter der Linde zum 
Reign und im Winter in der Stube zum Tanze besonders auch 
der bauerlichen Jugend. Manche ritterlichen Sanger, wie Ne 
und Tannhauser, dichteten mit Vorliebe gerade Bauerntanz - iec 
Es war eine keineswegs leichte Aufgabe der damaligen Dichter, 
durch anniutige Verbindung von Gesang, Musik und mannigfach 
bewegtei'tinAreise den Reigen recht lebendig und gefallig zu 
gestalten. Sie muBten womOgiiih die vierfache Eigenghaft des 

e 

Dichters, Tonsetzers, V—orsang rs und VMzirs in ihren3erson 
vereinigen. Von dem langtam und wohlbemessen dahiTarandriden 
Schintanze, wobei die Tanzer ka7m tdie FingerspiVA firer 
Damen beruhrten, bis zu dem ausOmenen „Hoppaylei", der 
in gewaltigen Sprungen seinen HofiePtiat erreichte, erOffnete 

ea 4..s. 

sich begabten_ Erfindern ein dankbares Gebiet. Aber nicht"%Yof3 
die dfctilei-  selbst fuhren so durch die Lande und streuten aller-
orten eine immer neue Frtihlingssaat der Dichtkunst aus, noch 
grOBer war die Zahl derer, die ms  ausdem Singen and Vortragen 
fremder Gedichte ein wanderndes Gewerbe machten, und diese 
legten sich ftir ihr Bediirfnis groBe Lieder- und Gedichtbticher an. 

glanzendste Zeirilieser DichMt Thlt in 
Deutschland, wie all der Glanz des Rittertums, um das Jahr 1200, 
in die Jahre, als das Reich von den tapferen und geist- und ge-
mutreichen KOnigen des hohenstaufischen Hauses beherrscht ward 
und Walther von der Vogelweide seine herrlichen Lieder sang. 

Weil die Dichter dieser Zeit meist adeligen Standes waren, 
Lind weil ihre Dichtungen besonders an den Hofen der Ffirsten 

Nematka 6itanka, VIII 	 3 
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und GroBen vor etraan wurden, so bezeichnet man diese Kunst L
,u nd ihre Werk 	s dieVo4i s c h ec  pclesle.,. 

Besonders zwei FiirstenarDeutschlands taten sich durch 
die Pflege der Dichtkunst und die Biis,Ilisti.Ir ebtfchter 
rfihmlich hervor. In der Ostmark war Wien eine ruche are S"tte 
der edlen Sangs,lit_init Der Herzog Friedrich (geIrdigen I 9 ) 
und sein Na chfolgef Leopold zeich ten sich hier als hero rra ende 
Beschiltzer derf ger aus, wahrend der Name des freir,Len 
(milden) Landgrafen Hermann von Thuringen die „Fagreidi

( und „Ellen" in Scharen nach der. Wartburg lockte. 4""—  
An diesen edein Wettstreit der beiden Ffirstenhau§er knilpfen 

auch Dithtung und. SasiPortn iitgerkriege auf der Wartburg an. 
Der bedeutendste epische Dichter des deutschen Mittel-

alters ist Wolfram von Eschenbac h. Seine Familie trug 
ihren Namen von dem .  Stadtchen Eschenbach bei Ansbach in 
Franken. Wolfram war ein jungerer Sohn seines liaises mid 
teilte auch d;s „Loss solcher jufigeren Rittersohne, die, weil sie , 
mitte1141 waren,"iiirtItick meist als Gefolgsleute in freriidem 

4---=--  - -4-h-- Solde iiiiia' an den HOfen der Ffirsten suchen muBten. Am 
langsV  ten und liebsten hielt sip Wolfram auf der Wartburg . ir...,...4......  
auf, wo er auch wohl semen „ arziva I" vqlleclete. Dieses 
romantische Heldengedicht ist eine der duftigiteir131titen der 
Poesie des Mittelalters. 

Der grOf3te M i n n e s a n g e r dieser Zeit aber ist Walther 
von der Vogelweide. 

Die meisten Minnelieder velljaiden das Lob der Frauen 
und preisen ihre -iipk_t...it, Schonheit mil?' Herzen'sPe 

t.,
inriAt. Minne 

ist aber auch die Treue, die den KOnig 1.7iirgeil'n4 Mannen in 
Kampf und Tod verbindet, und die Treue, welche Freunde 
unauflOeish aneinaricel?' ett . Diese treue Liebe gilt aber nicht 
nir Menscgen, sie erhe t ch in religiiisen Liedern auch zu 
Gott und zu den Heiligen und oft mit besonderer InnigLtq Iii 
der Himmelskonigin, der heiligen Jungfrau. Die Nitnesanger 
prefs-eif arlls Liebliche, Schone, Hohe und Herrliche. 

Walther voWclei Vogelweidel tamm---)t.4-,  aus dem Eisacktale 
im stidlichen -  Tirol. Auch er fithrteat fahrender Ritter ein Off 

fr. ..---, 

entbehruagolles, motetes Wanderleben, bis ihn der Hohen-
s-taVe Friedrichc  H. mit einem kleinen Land ute bei Wurzburg 
belehnte. Im stillen Garten des Lorenziiiosters in Wtirzburg ist 

li  e?&ch einem vieA lbewe_gten Leben zur ewigen Ruhe gebetteti 
worden 	

li 	1 	 ,‘,4,..-w-e--- 

Wilhelm Wackernagel (1806--1869) 
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Zes Zlingero stud) 

flanb in alien 3eiten ein etfof3 fo Oct) nub bebr, 
weft gliinae es fiber bie 2anbe Ms an bas Mane 91leer, 
unb rings von buft'gen 8iirten ein blittenreicber Rran3, 
brin fprangen frtfcbe Zrunnen in giegenbogenglanb. 

Tort faf3 ein ftofpr Aonig, an 3anb unb eiegen reid), 
er laf3 auf feinem Tbrone fo finfter unb fo bleict); 
benn was er Punt, ill ecbrethen, unb was er blickt, ift UM, 
nub was er fpricbt, ift Oeif3e1, unb was er lcbreibt, ill 231ut. 

einit 3og nactj biefem ettoffe ein ebfes eiingerpaar, 
ber ein' in golbnen 2ocken, ber anbre gran von baar; 
ber Me mit ber .barfe, ber faf3 ant fcbmuthem 'Nob, 
es ROM iljm frifcb Sur eeite ber blitbenbe Genof. 

Ter 91Ite fpracb Sum aungen: ,,tun fei bereit, , mein Got)n! 
Toth unfrer tiefften 2ieber, Itimm an ben offiten Ton; 
nimm (tile raft aufammen, bie tuft unb and) ben edpera! 
Cts gilt U115 beut, 3u rilbren bes Sonigs fteinern Lera." 

ecOn ftet)n bie beiben Ganger im t)ot)en eaulenfaaf, 
unb auf bem Tbrone nen ber Ronig unb lein @emabl; 
ber Abig furcbtbar priicbtig wie btut'ger ibrbficbtfd)ein, 
bie Ronigin f u nub milbe, als bliclite ZoIlmonb brein. 

cDa fcblug ber Ore's bie eaiten, er fcblug fie wunbervoll, 
baf3 reict)er, burner reicber ber Slang Sum Dt)re fcbwoff; 
bann ftromte bimintift belie bes jiinglings etimme nor, 
be 2tlten Gang baawiften mie bumpfer Seiftercbor. 

etc fingen von 2.en3 unb 2iebe, von ferger, golbner Belt, 
von areibeit, 921dnnertviirbe, von Trete unb 
fie fingen von ahem Gillen, was 91tenfcbenbruft burcbbebt, 
fie fingen von affem Loben, was Titenfcbenber3 ert)ebt. 

Tie Mflingsfcbar im Are* DerJanet Oben epott, 
bes ABnigs trot'ge Arieger, fie beugen 	nor Soft 
bie Sonigin, aerfloffen in 9:13ebmut unb in tuft, 
fie trirft ben eiingern nieber Me Tole von it)rer 

(./ 
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.3 hr babt mein 23oth Derttibret, vertocht Or nun mein /Beth?" 
Ter Ronig fcbreit ez wiitenb, er bebet am ganaen 2eih, 
er mirft tein ecbmert, bas blibenb bes 3finglings 23ruft burcbbringt, 
brans, Pfaff ber gotbnen .2iebet, ein 231utftrab1 boct) auffpringt. 

linb wie Dom eturm aeft 	ill alt ber sorer ed)warm, 
ber 3iingling bat intro 	eines 912eifters 21rm 
Ter fcblagt um ibn 'gen 	antet unb tebt ibn auf bas 2103, 
er 	aufrecbt tette, Dertailt mit ibm bas 

Tod) oor bent boben Tore, ba 4alt ber elingetgreis, 
ba fat3t er lane .arfe, fie, alter jarf en . 13reis, 
an einer Titarmortaule, ba bat er fie aerfcbettt; 
bann ruft er, bag o fcbaurig burd) ecbtof3 unb Gallen geUt: 

.neb eud), ibr Itotaen .batten! lite tone filf3er Mang 
burst) eure Munn mieber, nie 6aite not (befang, 
nein, 6euf3er nur unb etobnen unb tctjeuer ehtaventd)ritt, 
biz eud) au e 	t unb 9Itober ber 21actjegeift aertritt 

00 cud), ibr buff gen &Aden im botben Vaienlicbt! 
(iud) 3eig' id) Metes Toten eniftetttes 2ingefitt, 
baf ibr barob Derborret, baf3 jeber Quell Dertiegt, 
bat!, ibr in kiintfgen Sagen oerfteint, oerobet 

Vet) bir, nerrucbter 911iirber, bu Wind) bo etingertums! 
ltmfonft fei all bein 'Bingen nad) Arlinaen bturgen 2iubms 
Tein Name lei oergeffen, in ew'ge Itacbt getaudjt, 
lei, wie ein lettes 2locbetn, in leere tuft oerbaucbtt" 

Ter 21Ite bat's gerufen, ber Himmel bat's gebort, 
bie nauern tiegen nieber, bie Batten finb aerftort, 
nod) eine t)ot)e etittie 3eugt von Dertcbrounbner 13ract)I, 
and) biefe, fcbon geborften, hann ftiiraen fiber 21ad)t. 

linb rings, fiatt bufl'ger GOrten ein obey Beibetanb, 
twin 23aum oerftreuet ed)atten, twin £uell burd)bringt ben eanb; 
bo Binigs stamen melbet, hein 2ieb, twin f)elbenbueb; 
oerfunhen unb Dergeffen — Tao ift bo Clingers atuct) . 

21tbrnig 
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Die Wartburg 

In einer schonen Gegend .des Thiiringer Waldes, in der 
Nahe der Stadt Eisenach, erhebt sich die Wartburg, an welche 
sich viele Sagen und geschichtlichen Erinnerungen knilpfen. 
Im Jahre 1206 soil hier der beriihmte Sangerkrieg stattgefunden 
haben, in welchem Wolfram von Eschenbach den Preis errang. 
Diese Sage hat Richard Wagner in seiner herrlichen Oper 
„Tannhauser" verewigt. 

Auf diesem Schlosse waltete damals Elisabeth, die Gemahlin 
des Landgrafen von Thuringen, die spater von der Kirche heilig 

gesprochen wurde. 
Im Ritterhaus der Wartburg zeigt man noch -die Stube, wo 

Luther in den Jahren 1521-1522 die Bibel ins Deutsche zu 
ubersetzen begonnen hat. 

Die Wartburg und die Legende von der 
heiligen Elisabeth .  

Elisabeth, die Tochter des KOnigs Andreas von Ungarn, 
vermahlte sich mit dem Landgrafen Ludwig IV.. von Thuringen. 
Sie war sehr fromm und mildtatig. Als einst das Thuringer Land 
von einer schrecklichen Hungersnot heimgesucht wurde, ging 
Elisabeth taglich nach Eisenach, begleitet von ihren Dienerinnen, 
welche ihre Gaben trugen. Dort verteilte sie Almosen und 
Lebensmittel an die Hilfsbedtirftigen. 

Aber es fehlte nicht an bOsen Leuten am Hofe, welche zum 
Landgrafen sagten, die Furstin verschenke zu viel und erniedrige 
sich durch ihren Verkehr mit dem Volke. Der Landgraf aber war 
ein harter, grausamer Mann, und Elisabeth furchtete sich vor ihm. 

Eines Morgens, da sie, einen Korb mit Lebensmitteln am 
Arm, aus der Wartburg schritt, begegnete ihr der Landgraf. Was 
tragst du da?" fragte er rauh. Erschrocken und zaghaft antwortete 
sie: „Es sind Blumen, Herr." — „Zeig her; ich will sie sehen!" 
rief er und rib den Deckel vom Korbe. Und siehe, der Korb war 
ubervoll von Rosen. Staunend und beschamt stand der Landgraf 
vor seiner Gemahlin. Als spater wiederum Klagen fiber die allzu- 
grof3e Freigebigkeit der Landgrafin erhoben wurden, sprach er: 
„Laf3t sie nur Almosen austeilen, da sie ihre Freude daran hat." 

Nach 0. Richter 
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I 
Der SAngerkrieg auf der Wartburg 

Im Jahre 1206 lebten auf der Wartburg, am Hofe des 
Landgrafen Hermann von Thuringen, sechs edle und berfihmte 
Sanger: Herr Heinrich, genannt der tugendhafte Schreiber, Herr 
Walther von der Vogelweide, Her Reinmar, Herr Wolfram von 
Eschenbach, alle ritterlichen Standes; der Maine war Biter°lf, 
einer von des Landgrafen Hofgesinde, der sechste war Heinrich 
von Ofterdingen, ein Burger aus der Stadt Eisenach und _von 
einem frommen Geschlechte. Diese sechs Meister gerieten in 
einen Streit fiber die Tugenden und Vorzuge ,etlicher Ffirsten, 
besonders des Herzogs Leopold von Osterreich und des Land-
grafen Hermann von Thuringen. Sie kampften aber nicht mit 
den Schwertern, sondern mit ihren Liedern gegeneinander, 
flochten auch artige Ratsel in ihren Gesang, die sie meist der 
Heiligen Schrift entlehnten. So entstand der beruhmte Sanger-
krieg auf der Wartburg. 

Es trat aber in diesem Katnpfe Heinrich von Ofterdingen 
allein gegen die andern auf. Denn wahrend sie fast alle den 
Landgrafen Hermann besangen und ihn mit dem Tage verglichen, 
pries Heinrich von Ofterdingen in seinen Liedern den Herzog 
Leopold von Osterreich und verglich ihn vor andern Ffirsten 
mit der Sonne. • 

Heinrich sang nun zwar klug und geschickt, allein zuletzt 
wurden die andern ihm uberlegen und fingen ihn in seiner Rede 
mit listigen Worten. Walther von der Vogelweide fiihrte aus, 
dal3 der Tag mehr gelte als die Sonne; der. Landgraf Hermann 
von Thuringen sei der die ganze Welt erfreuende Tag. der 
Herzog von Osterreich der Sonnenschein, der ihm nachgehe. 
So wurde Heinrich von Ofterdingen besiegt. 

Nach A. Richter 

19 

der Oraf von babobur0 

3u 9.1acben in fatter Raiferpraftt, 
im altertiimlidyn &tale, 
fab Stinig Itubolfs bell* Titad)t 
beim fefificfrn Sti5nungsma41e. 
Tie epeifen trug ber 13fal3graf bes 92beins, 
es fct)enkte bet Obtpne bes perfenben T3eins, 
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unb cafe bie 9331ibler, bie Sieben, 
wie ber eterne ([)or um bie Gonne Sid) SteIll, 
umftanben gelcbtiftig ben errict)er ber Veit, 
bie 913iirbe bes %ides 3u iiben. 

)inb rings erfillite ben boben 
bas 23o% in freub'gem Gebrange; 
taut milcbte lid) in bet Toicrinen on 
bas faucbienbe glufen ber Menge; 
benn geenbigt nact) langem, oerberblicbem etreit 
war bie haiferlofe, bie Scbred 	3eit, 
unb ein %icbter war tvieber auf er ben. 
aticbt blinb ma)r wallet ber eiSerne Gpeer, 
nicbt fiircbtel ber Gdpacbe, bet Wrieblicbe 
be Tinicbtigen Zeitte au werben. 

Unb ber Sailer ergreift ben golbnen 'PAM 
unb Spricbt mit aufriebenen 
„Vobl gtanaet bas Weft, toobl pranget bas UAL 
mein koniglict) S5er3 3tt entaiichen; 
boct) ben Ganger oermiff' id), ben 23tinger ber tuft, 
bet mit Siif3en Stang mit bewege bie /knit 
unb mit gottlici) ert)abenen 2ebren. 
Go bab' icb's gebalten non 3ugenb an, 
unb was id) als %titer gepitegt unb getan, 
nicbt wilt icb's als AaiSer entbebren. 

Unb Sieb! in ber Wilrften umgebenben Ards 
trat ber anger im langen Zatare; 
ibm gitinate bie 2oclte filberweiS3, 
gebleicbt non ber Willie bet 3cOre. 
„eilter Vobilaut id** in bet Gallen 8o1b; 
ber etinger Singt non bet Vinne eolb, 
er preifet bas .5licbSte, bas Zefte, 
was bas .5er3 Sid) wilnicbt, was bet Ginn begebrt; 
bocb Sage, was. ift bes Aaifers wert 
an "einem berrlitften WeSte?" 

„alicbt gebieten verb' icb bent anger," Spricbt 
bet .5erricber mit Ilidylnbem Tilunbe, 
„er ftet)t in bes griifieren S5erren eptlid)t, 
er geborcbt ber gebietenben Gtunbe. 
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Me in ben .2.iiffen ber efurmtuinb fault, 
man wet nitf, non mannen er `hommt unb brauff, 
rule ber Duel( aus verbOrgenen Ziefen: 
fo be etingers .2ieb wiz bem 3nnern fd)afft 
unb wedtet ber bunhein ( eftible 
bie im .beraen wunberbar fcbliefen." 

unb ber Stinger rate ) 	bie Gaiten fain 
unb beginnt fie mtid)tig 3u fd)tagen: 
.91ufs Ueibrverft binauz rift emu ebler 
ben fIiicbtigen @emzbodt au jagen. 
31)m folgte ber Snapp' mit bem 3iigergercbob. 
limb al% er auf 'einem ffattliten 2tof3 
in eine-- 2111' hommt geritten, 
ein 	bfirt er erfilingen fern, 
ein 93rieffer war's mit bem 2efb bes herrn; 
voran ham ber Omer gefcbritten. 

unb ber Graf au (rbe fict neigef 
bas .baupt mit cDemuf entbrof3et, 
au verebren mit glitubigent Oriffenfinn, 
was affe Wienften erlofet. 
(tin Oticblein aber raufcbte bur* Weft), 
von bes Gietbacbs reibenben aluten gefdpvefft, 
bas bemmte ber 2Z3anberer Tritte. 
unb beifeit fegt fener bas eattrament, 
von ben auf en at* er bie etube bebenb, 
bamit er bas 23dcbfein burcbfcbritte. 

”TBas fcbaffft but" rebet ber Graf On an, 
ber ibn verrounbert befrattet. 
n.5err, Idj matte au einem fterbenben Vanne, 
ber nad) ber .bimmefshoff fcbmacbtet; 
unb ba td) mid) nat)e bes Zacbez eteg, 
ba bat itn ber ftromenbe 6ief3bad) binweg 
im etrubef ber 223eflen geriffen. 
Trum baf3 bem 2ecb3enben werbe fein 
fo wilt id) bas 2X3tifferlein jet in (gil' 
burd)mafen mit nachenben aiif3en. 

Oa febt 	ber Graf auf fein rittertid) 93ferb 
unb reid)t ibm bie prattigen 3tiume, 
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Wriebrid) 

blab er Labe ben Sranhen, ber fein begehri, 

unb bie bell* Tfticht nicht Der'dime. 
Unb er faint alit fetus Anappen Tier 
Oergaget nod) welter bes Jagens 23egier. 
Ter anbre bie 'Rafe oollfiihret, 
unb am ntichften %forger, mit banhenben 
ba bringt er bem Graf en fein glob pal& 
befcheiben am Bilget efilbret. 

„Nicht mile bas Got 
bet Graf, „bah Sum 
bas 2103 ich befchritte 
bas meinen &hoofer 
Unb magft bo's nidjt 
fo bteib' es gewibmet 
Tenn id) hab' es be 
Don bem ich Ohre un 
3u Vehen trage, unb 
nub eeele unb %tem 

!" rief mit Temutsfinn 
treiten unb jagen 
fitrberhin, 
getragen! 
haben 3u eignem 0etoinnft, 
bem gottlichen Tienft! 
ja gegeben, 
irbifche Gut 

2eib unb 231ut 
unb Qeben." 

„eo mog' and) Gott, 
ber bas afetrn ber 

tYbren Such bring 
fo wie 3hr jebt ihn 
3hr feib ein mfid)tige 
burch ritterlich Valle 
(Mich btiltjen fechs tie 
eo mogen fie, rief e 
fechs Aronen (duct) b 
unb glan3en bie 'pat' 

Unb mit finnenbent 
als 	er nergan 
febt, ba er bem eau 
ba ergreift ihn ber 
Tie Bilge bes Vrieft 
nub oerbirgt ber 
in bez Vantels pur 
Unb arks blichte be 
unb erhannte ben 0 
unb oerehrte bas got 

ber allmtichtige Sort, 
droachen erhoret, 

bier unb bort, 
eehret. 
(Graf, behannt 
im ecbroei3erlanb; 

lid)e Tod)ter. 
begeiftert aus, 

ingen in euer S5aus, 
ten Gefchlechter!" 

Cl 

J t 

aupt faf3 ber Aaifer ba, 
ner 3eiten; 
er ins 2tuge fah, 
orte Zebeuten. 

rs erhennt er fchnett 
"men fiiitenben Zuett 

urne Watten. 
.gaifer an 

of en, ber bas getan, 
fiche 'Mitten. 
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20 

Die MeistersAnger 

Als am Aysgan e des Mittelalters Rittertum und Minnesang 
verfiel, rettete slc i i e tsche Dichtung iu den ehrsamen 9,13firgern 
in dieStaate.-L'Aus dem zarten Minnesange wurder"aer -kiiniireiche 
Meistergesang, der im 16. Jahrhundert die s rClUifs'reit hliitAlreV.1 " 

Die hohe Schule des Meistergesanges war Main z; N fir n-
b e r g, Str a f3b u r g und U 1 m waren die beruhmtesten TOchter-
schulen. Aber nirgends wurde die Kunst besser gePflegt als zu 
Nurnberg. Diese Singschulen fiihrten ihren Ursprung auf 12 
beruhmte Sanger zuruck, zu welcher' Wolfr a . m von Esc he n-
back,  Nikolaus Klingsor, Walter von der Vogel-
weide, Heinrich von Ofterdingen aus Eisenach und 
Heinrich Fr a u e n 1 o b aus MeiBen, der heiligen Schrift 
Doktor zu Mainz, gezahlt werden. Der letztere erhob in'zierlicheg ot„ 

 Gesangen der Frauen SchOnheit und Sittlichketitl  so daB tri.Ctie 
Frauen in Mainz zu Grabe trugen und" einer mit 
Tranen und Wein benetzten. 

oWer die Kunst er 	w llte, ging zu einem Meister, der 
wenigstens einmal inirO3ingschule den Preis gewonnen hatte, 
undure unentgeltlich unterwiesen. Der Meister v:erkkeden 
Schiller in die 6 6"earriniSSeWrvitt, u 1 a t u r ein, a. h. in Ire 
Gesetzte ihrer Hatte der Lehrling diese begiffen t  
so bat er die. Gesellschaft um Aufnahme. War er von 166dlri li"- 

 Sitter' and- feigte er guten Willen, sn' wurde ihm .erl ubt, in der 
Kirche den Sinpstuhl zu besteigen und eine 414100 seiner Kunst 
abzulegen. ihm, so wurde sem 1Tunsch erffillt; 
felerlich gelobte,er nun, der Kunst stets treu zu sein, die Ehre 
der' Gesellschaft wahrzunehmen, sich stets friedlich zu bptragen 
und kein Meisterlie&'ciurcli Absingen auf der tifaile—zu 
Dann bezahlte er das Ein-SCiiteite eld und gab einige—IKar 
Wein ziim ‘besten. Bet den''`ge-e•Wohilchen Versammlungen der 

 

Meistersanger waren wt eltlicK Lieder terl4ut nie aber in den 
Festschulen. Diese fandinimal imi rlAre Itatt: zu Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten in einer Kirche. Dann wurden nth' 
Gethchte vorgetrigK4  deren Inhalt aus der Bibel- oder den 
heiligen Sagen geschopft wat.LATer am fehlerfreiesten sang, 
wurde mit einer gOliderien kette geschmiickt, und wer nach ihm 
am besten bestand, mit einem silbernen Kranze. Wem dagegen 
grobe Fehler nachgewiesen wurden, der muBte es durch Strafgeld 
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bilBen. So floB das Leben der Meistersanger unter erbaulichen 
,Gesangen hin, und wenn einer aus der frohen Zunft abgerufen 
wurde, so versammelten sich seine Genossen urn sein Grab 
and sangen ihm das letzte Lied. 

In Nurnberg, wo der Briefmaler Hans R o s e n b I u t, der 
Barbier F o 1 z, der Leineweber N u n n e n b e c k und vor alien 
(lessen Schuler, der Schuster Hans S a c h s, als weltberiihmte 
Meistersanger galten, wohnte sogar Kaiser Maximilian einmal 
einer Festschule bei. Die Katharinenkirche war schon geschmiickt, 
-und vom Chor, wo der Kaiser Platz nahm, hing eine kostbare 
Purpurdecke herab. Gar feierlich nahm sich der Verein der 
Meistersanger aus, die umher auf den Banken sai3en, teils 
langbartige Greise, die aber alle noch rtistig schienen, teils glatte 
Jiinglinge. Alle prangten in geehlitzten grunen, blauen -Vne` 

schwarzen Seidengewandern mit ir itic'Aiefalteten SpitazeRliagen. t  
Neben der Kanzel befand sich der Singest ulirmereleihV A)— P 

Kanzel, mit einem bunten Teppich geschrtifickt. Vorn im Chor 
war ein niedriges Gertist aufgeschlagen, worauf ein Tisch und 
ein Pult stand. Dies war das G e m e r k e; hier hatten drei 
Merker ihren Platz. Sie merkten die Fehler an, welche die Sanger 
in der Form gegen die Gesetze der Tabulatur und im Inhalte gegen 
die Erz5 ung der Bibel und der Heiligengeschi fchte begingen. 

Als der Kaiser mit seinem Gef Idte eigchienergenetalles 

in lebhafte Bewegung. Ein greiser Meister betrat den Singestuhl, 
und vom Gemerke erscholl das Wort: Fanget an! Es war K o n a r d 
N a c h t i g a 11, ein Schlosser, der so sehnsuchtig und klagend 
sang, daB er seinen Namen wohl mit Recht ffihrte. Von dem 
himmlischen Jerusalem sagte er viel• Schones in gar kostlichen 

ennen, und Redensarten. Auf dem Gemerke las einer in der 

Bibern'ach, 41-dere'r‘ zahlte die Silben ab, andOder dritte 
schrieb auf, was die beiden anderen ihm von Zeit zu Zeit 
zuflilsterten. Nach dem Meister Nachtigall kam die Rei 	an 

einen Jungling, Fritz K o t h n e r, einen GlockengrieBA 	er 

da er vetrle en war, muffle er bald den SingesiATv Lassen; 
versungen, ein „Laster" Vgangen. Mit dieleiri 

Namen belegten Tiriktienftel--  der Tabulatur einenVerstoB gegen 
die Reime. Darauf lief3 sich vom Singestuhl herab Leonhard 
N u n n e n b e c k, der Wsbe, tr, vernehmen, ein ehrwiirdiger Greis 
in schwarzem Gewande. Sein Kopf war glatt, und nur das Kinn 
schnilickte ein schneeweiBer Bart. Alles bewunderte ihn, als er 
nach der Offenbarung Johannis den Herrn beschrieb; an dessen 
Stuhl der Lowe, Stier, Adler und der Engel ihm Preis und 
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Dank gaben, der da thronet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als 
Nunnenbeck endigte, da waren alle voller Entzficken, und. 
namentlich leuchtete aus seines Schtilers Hans Sachsens Gesicht 
helle Freude. Als vierter -und letzter Sanger trat wieder ein 
Jungling auf. Er gehOrte auch zur Weberzunft und hieB Michael 
Behai m. Sein Gedicht war gar sinnreich und hatte kunstvolle 
Reime. Als er geendet, verliesen die Merker ihren Sitz. Der 
erste Merker trat zu Nunnenbeck, und mit schmeichelhaftem 
Glfickwunsch hing er ihm den Davidsge winner urn, eine 
goldene Kette mit vielen Schmuckstikken. Der zweite Merker 
zierte Behaims Haupt mit einem Kranz e, der ihm wohl stand. 
Diese Gaben waren aber nicht Geschenke, sondern nur Aus-
zeichnungen ftir die Feier des Tages. 

Nach der Feier in der Kirche begab man sich in eine nahe 
Schenke, in der nun frohe Ungebundenheit herrschte. Hier wurde 
der Wein getrunken, den der eine zur Bui3e, wie Meister Kothner„ 
der andere zur Ehre, wie Meister Behaim, der zum erstenmal, 
begabt worden war, hergeben muBte. Mitten auf der Tafel 
stand ein WeinfaBchen, und einer der Meister hatte das Geschaft 
des Zapfens, indem ihm unaufhorlich, die leeren Becher gereicht 
wurden. Als mancherlei besprochen und belacht war, klopfte 
Behaim, der den Vorsitz ftihrte, mit dem Hammer and fragte 
alsdann die Versammelten, ob sie nicht ein Kampfgesprach ver-
suchen wollten. Niemand hatte etwas dagegen. Er fragte wieder, 
wer singen wollte, und drei Meister hoben die Hande auf: Behaim 
selbst, Hans Sachs und Peter Vischer, der beriihmte 
ErzgieBer. Hans Sachs warf die Streitfrage auf mit den Worten: 

„Ihr Freunde, sagt mir, wenn ihr wiBt, 
wer der kiinstlichste Werkmann ist?" 

Darauf pries Peter Vischer die Zimmerkunst und Holz-
, ,sV -iitferei, die zu jener Zeit musterhaft betrieben wurden; Michael 

Behhiinagegen rtihmte den Steinmetz und die Baukunst hoch; 
Hans Sachs aber besang die Malerei, die damals in Albrecht 
Dtirer, Lukas Kranach und Hans Holbein so bertihmte 
Vertreter hatte, als eine noch hOhere Kunst und trug unter lauten 
Beifallsbezeugungen den Sieg davon. Michael Behaim nahm sich 
den Kranz ab und setzte ihn dem Hans Sachs auf das Haupt, 
Ntirnbergs kunstreichem Schuster und Poeten. So verschOnerte 
man sich in jener Zeit das Lgben durch die „Ribliche Musik 
und liebliche Singekunst". 

Nach Hagen 
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21 

Zankt Teter mit Der (Set 
Veit nod) auf erben ging Cbriitus 
Unb and) mit it)m wanbert' Tetrus, 
(tins as aus einem Tort mit ibm ging, 
Zei ether 213egie)eib' (petrus anfing: 
„D Berre Gott unb Miller mein, 
Old) wunbert let)r berite bein. 
Veit\ bu bod), Gott, allmticbtig bill, 
Witt es bod) get)n au alter arift 
3n alter Vett, Odd), role es gebt, 
Tgie Babahttit lagt, ber Tropbet: 
areuel unb Gewalt gebt nor 'nett! 
Ter Gottlofe iiberoorteitt icbteebt 
91U1 etaitibeit ben eeretten unb Wrommen, 
91ud) Winn' twin glecbt 3u Lnb' met)r kommen. 
Tie 2et)rn get)n burteinanber iebr, 
eben gleicinvie bie Wild)' tin 91Reer, 
)a burner einer ben anberen nerittingt. 

Ter 23o1e ben tauten nieberringt: 
Tes itebt es abet an alien (tnben 
3n obern unb in niebern etanben. 
Des liebit bu au unb Icimeigeft ititf, 
2fts hilmnire bid) bie Cad)' nitt oiel 
itnb get)' bid) eben gar nitts an: 
Aanntit attem Met bod) iteuern bann, 
Itabmit Tett in bie Banb' bie Berricbaft. 
Db, iollt' 	ein jabr Berrgott Lein 
nib 10111' bie Gewalt t)aben wie bu, 
3d) mat' anbers ld)auen bap, 
aiibren ein Diet beffer %egimeni 
Qtuf bem (trbreid) buft alle etanb': 
3d) motif iteuern mit meiner SSanb 
Outer, Zetrug, Srieg, %aub unb ¶ranb, 
3d) motif aufritten ein rubig 2eben!" 
Ter .err fpract): „Tette, fag' mir eben, 

bu toollteit beffer regieren, 
2U1 Ting' ant ■Zrben baf3 orbinieren, 
Tie arommen 	bie 23bien plagen?" 
&milt Teter tat bintoieber lagen: 
..3a, es matt' in ber Vett bat itebn, 
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/licbt alto burd)einanberge ben, 
3c =UV Diet Inger Drbnung batten." 
Ter berr *act): „Stun, fo magi' Dertnatten, 
3etre, bie bobe .5erricbaft mein: 

Bent ben Tag fottft bu S5errgott Fein. 
ecbaff unb gebeut Mies, was bu 
Gei bait ftreng, giitig ober mitb, 
(bib ails ben aluct)  ober ben eegen, 
bib f ton Wetter, Vinb ober 91egen, 
Du magft ftrafen ober betot)nen, 
Tlagen, fcbilben ober perfcbonen: 
3n eumm a mein gan3 92egiment 
(8eb' id) ben Tag in beine 
Tama ber bar feinen etab 
(petty in feine Ninbe gab; 
Tetrus mar b es gar roobfgemut, • 
Teucbt' fin) ber Berri 	febr gu t 

3n bon ham ber ein armes Veib, 
&n3 burr, mager unb bleict) Don Leib, 
Zarf tit in einem 3errifmen 
Tie Met) ibre 63e113 bin auf bie 
Da fie mit auf bie 233egfcbeib' ham, 
Gprad) fie: „ 630 bin in etottes %ain't 
()ott biit' unb fcbilt' bid) immerbar, 
Tat bir Fein Ube wiberfa br' 
Ton 9:861fen ober Ungemitter, 
Tenn in) hann t»abrtict) iett nicbt mit bir, 
3c0 muf3 arbeiten um 2obn ben Tag, 
Taf3 id) au effen t)eut baben mag 
Tabeim mit meinen Itteinen Ainben. 
stun get) bin, um bu Web' tuft Ruben; 
OM, ber bebiir bid) mit feiner .banb." 
911it ben) bie Wrau fact) mieberum manbt' 
ins Tort bie (Seib ging it)re etraf3'. 
Ter .5err 311 'Petro fagen was: 
„q3etre, bap 	Oebet ber 2irm en 
@ebort? cDu muf3t bid) il)rer erbar men; 
Veil • ja ben Tag bift 5errgott bu, 
eo fiebet bir auct) bittig 3u, 
Taf3 bu bie (Seib nebmft in bein' Scut, 
Wie Pe Don Ber3en bitten tut, 
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Unb bebut' fie ben gan3en Tag, 
Tail Pe lit nitt pert' im bag, 
fltcbt fall', nod) 	gefloblen werben, 
Tod) fie* 3erreit3en golf' unb wren, 
Tal3 auf ben Tbenb wieberum 
Tie 6eif3 unbefcblibigi beimkomm' 
Ter armen arauen in ibr taus; 
(Se[) bin unb ricbt' bie eat' wot)t aus!" 
Tetrus nabm mid) bes Aerren QBort 
Tie (Self; in Fein' but an bem Or! 
Unb trieb fie an bie T3eib' t)inbann. 
Da Ping eantit q3eter5 Unrut)' an. 
Tie 6eif3 war mutig, fling unb heck 
Unb blieb gar nicbt an einem aledi, 
lief auf ber geibe bin unb wieber, 
etieg einen 3erg auf, ben unbent nieber, 
Turd) Walt) unb .5edien tat fie tauten. 
petru5 mit admen, 2:3Iafen unb ectmaufen 
Thtf3r inner nacbtrollen ber (Nif3, 
Unb fcbien bie Conn' gar iiberbeif3; 
Der echwei13 fiber fein'n Seib abrann. 
Ttit Unrut)' Deraebrt ber alte Vann 
Ten Zag bis auf ben 2tbenb foal 
enttirtittet unb gan3 miib unb matt 
Tie (Self 3 er wieberum t)eimgebract)t. 
Der err fat) petrum an unb facbt', 
Cprad): ,13etre, will!! mein Tegiment 
Tod) Ranger bebalten in beiner banv?" 
3etrus forady „Vieber Bette mein, 

Timm wieber bin ben Ctabe bein 
Unb bein' (Sewalt; id) beget)r' mitnicbten, 
Wortbin bein amt met)r aus3urid)ten; 
3d) merle, baf3 mein' geisbeit haum taugt, 
Taf3 id) eine (Seif3 regieren mbcbt' 
Ttit grof3er 21110, nub' unb %OM. 
0 berr, oergib mir mein' Torbeit! 
3d) will binfort ber Tegierung bein, 
geil id) leb', nid)t mebr reben ein." 
Der ben forady „Tetre, basfelb' 
Co lebit bu fort in flitter Tub', 
limb Dertrale mir in meine htinb' 
Das alletcbtige 'Regiment." S)ans Cadp 
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Oas OeDicl)t &mkt 4eter mit Der eeiii" 
in 13roia 

jefus einmal mit feinen jiingern fiber Gelb ging, fo 
fpraeben fie iiber bie 2legierung ber Vett. Der 2ipoffel Tetras fanb 
mand)erfei Baran ausgufebert: munbert, fagte er, bad @oft on 
feiner 2111macbt fo menig Gebraud) ntacbt unb bem /Ening, ber 
allentbalben in ber Welt berrfdp, fo rut)ig 	afs butte er nidps 
ba3u 3u fagen. Venn id) em jabr berrgott mare, 	ein gang 
anberes glegiment molfte id) filbren! Cs miif3te auf drben better flap!" 

Oa fpract) ber .5err 3u item: „Tun, Tetrus, well bu's fo gut 
verffebit, fo fait bu beufe einmal S5errgoft fein." Samit gab er ibm 
feinen etab in bie .5anb unb fibertrug ifpn bamit affe gfittlidie Gewalt. 

es ratibrte nidP fange, ba ham eine afte arau bes Veges, bie 
i4re Oeifj auf bie Teeibe trieb. 2.115 fie an bie 2Z3egici)eibe ham, Eprach -
fie bet „Get) bin in Gottes Tamen! 3d) muf3 mieber nad) 
.baufe grt meinem Tagewerk. linterbeffen mi3ge bid) Gott buten unb 
fcbiten!" Tarauf want* fie lid) bem Torre gu, unb bie Get ging 
ibre etraf3e. 

„Tetrus, fprad) ber ben, t)aft bu bas Cebet ber armen rau 
gebi rt? eie bat Gott gebeten, er forte bie @et in fettle 5ut net)men; 
nub ba bu nun ben Tag fiber Berrgott biff, muf3t bu bid) bes Tieres 
annebmen. 00 in unb ricbte beine ead)e tvobl aus." 

Tut bes .5errn 2l3ort ging Tetrus bin unb trieb bie Geif3 auf 
bie 2Z3eibe. 

21ber bie Get war ein iunges, mutmilliges Fier , tummelte rid) 
mit toffen epriingen auf ber Veibe bin unb ber, rannte bergauf 
unb bergab, lief burd) Cebilid) unb geten fo fd)neff, baf3 ber arme 
13etrus, ber in ber beif3en eonne, licbgenb unb fdmaufenb birder ibr 
berfroffte, feine Liebe Tot mit Or batte. Coo ging es fort bis gum 
fpiiten 2thenb. Dann trieb er bie Seif3 mieber beimmarts. 

il)n ber err tteud)enb unb non Ocfpveif3 triefenb guriidi= 
kommen fab, lad)te er unb fprady „Tetrus, begebrft bu nod) Ringer, 
mein 'Regiment 3u. fiibren?" — Lieber bar, antwortete q3etruz 
befdgimt, nimm mieber bin bein egepter unb beine Vadp; mid) 
geliiffet nitt fortbin, bein %int ausguricbten unb bie 2Z3eft 3u regieren, 
met id) is Mum mit einer Ceif3 fertig gu tverben! D .5err, vergib 
mir meine Torbeit."  
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Psalm 

Um Erden wandeln Monde, 
Erden urn Sonnen, 
aller Sonnen Heere wandeln 
um eine groBe Sonne. 
,,Vater unser, der du bist im Himmel!" 

Auf alien diesen Welten, leuchtenden und erleuchteten, 
wohnen Geister, an Kraften ungleich und an Leibern. 
Aber alle denken Gatt und freuen sich Gottes. 
„Geheiliget werde dein Name." 

Er, der Hocherhabene, 
der allein ganz sich denken, 
seiner ganz sich freuen kann, 
machte den tiefen Entwurf 
zur Seligkeit aller seiner Weltbewohner, 
„Zu uns komme dein Reich." 

Wohl ihnen, daB nicht sie, daB er 
ihr Jetziges und ihr Zukiinftiges ordnete, 
wohl ihnen, wohl! 
Und wohl auch uns! 
„Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, also auch auf Erden." 

Er hebt mit dem Halme die Ahr' empor, 
reifet den goldnen Apfel, die Purpurtraube, 
weidet am Hugel das Lamm, das Reh im Walde; 
.sber sein Donner rollt auch her, 
und die SchloBe zerschmettert es 
am Halme, am Zweig', an dem Hugel und im Walde. 
„Unser tagliches Brot gib uns heutel" 

Ob wohl hoch fiber des Donners Bahn 
Sunder auch und Sterblithe sind? 
Dort auch der Freund zum Feinde wird? 
Der Freund im Tode sich trennen muB? 
„Vergib uns unsre Schuld, 
wie wir vergeben unsern Schuldigern." 

Nemaeka 6itanka, VIII 	
4 
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Gesonderte Pfade gehen zum hohen Ziel, 
zu der Gliickseligkeit; 
einige kriimmen sich durch Einbden, 
doch selbst an diesen sproBt es von Freuden auf 
und labet den Durstenden. 
„Fiihre uns nicht in Versuchung, 
sondern erlOs' uns vom Ubel." 

Anbetung dir, der die groBe Sonne 
mit Sonnen und Erdeti und Monden umgab, 
der Geister erschuf, 
ihre Seligkeit ordnete, 
die Ahre hebt, 
der dem Tode ruft, 
zum Ziele durch Eintiden fiihrt, und den Wanderer labt, 
Anbetung dir! 
„Denn dein ist das Reich, und die• Macht 
und die Herrlichkeit. 	A m e n!" 

Friedrich Gottlieb Klopstock 

Aus: „Der Messias" 

Gegen die ostliche Seite Jerusalems liegt ein Gebirge, 
Welches auf seinem Gipfel schon oft den gOttlichen Mittler 
Wie ihn das Heilige Gottes verbarg, wenn er einsame Nachte 
Unter des Vaters Anschaun einst in Gebeten durchwachte. 
Jesus ging nach diesem Gebirg. Der fromme Johannes, 
Er nur foie' ihm dahin bis an die Graber der Seher, 
Wie sein gottlicher Freund die Nacht in Gebete zu bleiben. 
Und der Mittler erhub sich von dort zu dem Gipfel des Berges. 
Da umgab von dem hohen Moria ihn Schimmer der Opfer, 
Die den ewigen Vater noch jetzt im Bilde versOhnten. 
Ringsum nahmen ihn Palmen ins Kuhle. Gelindere 
Gleich dem Sauseln der Gegenwart Gottes, umflossen sein Antlitz. 
Und der Seraph, der Jesus zum Dienst auf der Erde gesandt war, 
Gabriel nennen die Hitnmlischen ihn, stand feiernd am Eingang 
Zweier umdufteter Zedern und dachte dem Heile der Menschen 
Und dem Triumphe der Ewigkeit nach, als jetzt der Erliisei - 
Seinem Vater entgegen vor ihm in Stillem vorbeiging. 
Gabriel wuBte, daB nun die Zeit der ErlOsung herankam 

Friedrich Gottlieb Klopstock 
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23 

Zie 9tatur 
Tatur! 213ir finb Don ibr umgeben unb umfcblungen — unDer-

mbgenb, aus ibr berausautreten, unb unDermogenb, tiefer in fie bin= 
einaukommen. lingebeten unb ungewarnt nimmt fie uns in ben 
Areis(auf ibtes Tanaes auf unb treibt fid) mit uns fort, bis wir 
ermiibet finb unb ibrem 91rme Ofaiten. eie fd)afft ewig neue 
(4eftalten; was ba ift, mar nod) nie; Was Mar, kommt nicbt wieber 

neu unb bocb immer bas %lie. 
Bir leben mitten in ibr unb pub ibr fremb. eie fprid)t 

aufbOrlicb mit uns unb Derrat uns ibr Oebeimnis nid)t. nit mirken 
beftlinbig auf fie nub baben bodj heine'detii'alt fiber fie. eie fcbeint 
alto auf 3nbiDibuctlitlit angelegt 	baben unb macljt pet) nicbts aus 
ben 8nbiDibuen. eie bait' immer .unb aerport immer, unb ibre 
Verkfititte ift unauganglicb. 

eie lebt in tauter Rinbern, unb bie 912utter, mo ift fie? — eie 
ift bie einaige jebes ibrer Uerhe bat ein eigenes 
Vefen, jebe ibrer rfcbeinungen ben iholiertehten Zegriff, unb boct) 
mad)t des eins aus. 

Cie Ipielt ein ecbaufpiel: ob fie es fait fiebt, roiffen mit nicht, 
unb both fpiett fie's fur uns, bie mir in ber (fiche peben. 

es ift ein ewiges Veben, 213erben unb 23ewegen in ibr, unb 
boct) riicht fie nicbt wetter. eie Dermanbelt fid) emig unb if! hein.  
Moment 9111 teben in ibr. Wiirs 23leiben bat fie heinen 23egriff, unb 
it)ren Wet) at hie ans etillfteben gebeingt. eie if! felt. 3br Tritt if! 
gemeffen, ibre 21usnabmen 'ellen, ibre Oefebe unroanbelbar. 

issbcAt fiat fie unb titint befitinbig; aber nicbt als ein 911enfcb, 
fonboTiatur ... 	— 

Tie 912enfcben finb cafe in ii)r unb fie in alien. %tit alien treibt 
fie ein freunblicbes epiel unb trent fid), je met)r man ibr abgewinnt. 
eie treibt's mit Diefen fo im Zerborgenen, baf3 fie's au enbe fpielt, 
ebe Pie's merken. 

91uct) bas linnatiirlicblte ift atatur, mid) bie plumpfte 	• 
bat etwas Don ibrem (Senie. Uer fie nicbt allentbalben fiebt, Pebrite —'"C ' 
nirgenbum red)'. 

3bre Ainber finb One 301. Aeinem ift fie liberal( harg, 
aber fie bat 2ieblinge, an bie fie Diet Derfc)wenbet unb benen fie 
Diet aufopfert. 21ns Grote bat fie it)ren ed)itt gekniipft. 

eie fpritt ire GO V* aus bem t)ernor unb fag! 
ibnen nit f, n $Tjer lie kommen unb wot)in lie geben. eie Totten nut 
laufen; bie Zabn hennt f i e. 
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Cie hat wenige Triebfebern, der nie abgengte, burner mirhiam, 
immer mannigfallig. 

3t)r ecbaufpiel ift immer neu, well fie immer neue 3ufcbauer 
Itafft. 3eben ift ibre fcbonfte (Oinbung, unb bet Tob ift ibr 
griff, Diet 2eben 3u t)aben. 

Cie gibt 23ebitriniffe, well fie -  23ewegung tiebt 
Man gebortt it)ren eefeten, auct) wenn man *ten wiber= 

ftrebt; man tPirtit mit it)r, aud) wenn man gegen fie roirken 
Cie matt attes, was fie gibt, our 13ot)ttat, bean fie matt es 

erft unentbebrlict). Cie fitumt, bat man fie oeriange; fie eilf, bat 
man fie nicbt fat! werbe. 

Cie bat keine eprate nod) glebe, abet fie fcbafft Bungen unb 
.eraen, bard) bie fie filbit unb fpricbt. 

3t)re krone ift bie 3iebe. atur bard) fie kommt man Or nabe 
Cie if! affes. Cie belot)nt fid) fetbft unb beftraft fid) fetbft, 

erfreut unb quell! fid) fart Cie ift taut) unb getinbe, unb 
fcbreckficb, kraftlos unb allgewattig. 9,1tfes if! immer ba in it)r. Zer; 
gangent)eit unb 3uhunft kennt fie nicbt. @b I .; scat ift it)r ernigheit. 
Cie ift giitig. 3d) preife fie mit alien it)ren netken. Cie ift ware 
unb ftift. Van rent it)r keine ffrkfiirung nom 2eibe, Au 131 it)r hein 
OefipAt ab, bas fie nicbt frslpi& gibt. Cie if! tali  agirt gutem 
3iefe, {alb am beften ift's, t r t f nicbt au me - 

Cie ift gun unb bod) immer ypoknAt. Co, wie fie's treibt, 
Kann fie's immer treiben. jebem erickeralrein einer eigenen 8eltalt. 
Cie verbirgt fid) in taufenb Stamen unb Termen unb if! immer biefetbe. 

Cie bat mid) bereingeftent, fie with mid) auct) berausfilbren. 3d) 
Dertraue mid) ibr. Cie mag !nit mir fcbalten. Cie wirb fly 2:Berk nicbt 
t)affen. 3d) fprad) nicbt on it)r. Mein, was mat)r ift unb was fad) if!, 
cafes bat fie gefprod)en. 2iftes ift it)re &bulb, (dies ift it)r Zerbienft. 

5. 213. ooetbe 

Natur und Kunst 

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, 
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden; 
Der steife Widerwille ist verschwunden, 
Und beide scheinen gleich sich anzuziehen. 

Es gilt wohl nur ein redliches Bemilhen: 
Und wenn wir erst, in abgemessnen Stunden, 
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Mit Geist und Fleif3 uns an die Kunst gebunden, 
Mag frei Natur im Herzen wieder gliihen. 

So ist's mit aller Bildung auch beschaffen. 
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Hohe streben. 

Wer Grol3es will, muf3 sich zusammenraffen, 
In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

J. W. Goethe 

Mensch und Natur 

Wenn ich sonst vom Felsen uber den Fluf3 bis zu jenen 
Hugeln das fruchtbare Tal uberschaute und alles um mich her 
keimen und quellen sah, wenn ich jene Berge vom Fuf3e bis 
auf zum Gipfel mit hohen, dichten Baumen bekleidet, jene 
Taler in ihren mannigfaltigen Krummungen von den lieblichsten 
Waldern beschattet sah, und der sanfte FluB zwischen den 
lispelnden Rohren dahinglitt und die lieben Wolken abspiegelte, 
die der sanfte Abendwind am Himmel heruberwiegte, wenn 
ich dann die Vogel urn mich den Wald beleben horte, und die 
Millionen Mtickenschwarme im letzten roten Strahle der Sonne 
mutig tanzten, und ihr letzter zuckender Blick den summenden 
Kafer aus seinem Grase befreite, und das Schwirren und Wehen 
urn mich her mich auf den Boden aufmerksam machte und das 
Moos, das meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und 
das Geniste, das den dtirren Sandhugel hinunterwachst, mir das 
innere, gliihende, heilige Leben der Natur eroffnete: wie fate 
ich das alles in mein warmes Herz, fuhlte mich in der iiber-
flieBenden Fulle wie vergottert und die herrlichen Gestalten der 
unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. 
Ungeheure Berge umgaben mich; Abgrtinde .lagen vor mir, und 
Wetterbache sturzten herunter; die Flusse stromten unter mir, und 
Wald und Gebirge erklang; und ich sah sie wirken und schaffen 
ineinander in den Tiefen der Erde, alle die unergriindlichen 
Krafte; und nun uber der Erde und unter dem Himmel wimmeln 
die Geschlechter der mannigfaltigen GeschOpfe, alles, alles 
bevolkert mit tausendfachen Gestalten; und die Menschen dann 
sich in Hauslein zusammensichern und sich annisten. und herr-
schen in ihrem Sinne uber die weite Welt! Armer Tor, der du 
alles so gering achtest, weil du so klein bist! — Vom unzu- 
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ganglichen Gebirge uber die Einode, die kein Fug betrat, bis 
ans Ende des unbekannten Ozeans weht der Geist des Ewig-
schaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und 
lebet. — Ach, damals, wie oft habe ich mich mit Fittichen eines 
Kranichs, der uber mich hinflog, zu dem Ufer des ungernessenen 
Meeres gesehnt, aus dem schaumenden Becher des Unendlichen 
jene schwellende Lebenswonne zu trinken und nur einen Augen-
blick, in der eingeschrfinkten Kraft meines Wesens, einen 
Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fuhlen, das alles in sich 
und durch sich hervorbringt! 

Aus dem Roman: „Die Leiden des jungen Werther"? 
J. W. Goethe 

24 

Zao Leben in 91earet 

(dine ausweid)n to aro li keit erblidd man liberal( mit bent 
grof3ten teilnet)irtenben eron g . -6 ie ielfar en bunten Zlumen 
unb aritoVie mit meldjen bie Tatur fi 	Alien ben 911enfct)en 
einaufateitifid) unb Mk feine Oe at 	ti mit iloollen aarben als 
mogltd) ;I - 	 ,  qussepOettt  eeibene t 	un' Z 	23 ben, Lumen auf t'en ..-a` 
.iiten kinituck6n Ain jeben, ber es eini er nDenny etilble ,,,...0 	.. 	,_...-x...--,,c 

	

unb Ap , moben -iii- len geringften all ern finb auf ergadetem 	c 
Srunb unit bunten Numen 11lett; fogar bie ei, anni en Ralefd)en 17 

n  
trot  anxitrictjen, bas G Opiertnergolbee' 	erbe baoor mit 

actjten, 231i/Miii, fjod)rtit` 'bu 	ii unb gi auftgolb auskt. 
ndi
,, g

m
epu 

e Ibaben aeberplifte, an ere og r filetne a ct) n auf ben 
Aopfen, bie fid) int Iliitte'itaci) teber Temegung ,bre o, pflegen 
getviii)nlicl) bie 2tbljaberei it bunten aarben 'Firalrifd) unb ge= 
idnnaddos att nennetirrie harm es audj auf getoiffe Veife Fein unb 

diSin; edit unter einem redjt ljeitern .  unb blauen Vinmel ift 
eigentlid) nid)ts bunt; benn nidits nermag ben (Slang ber Gonne unb 
it)ren Vieberfdjein im 927eere 311 ilberftrabff,"lebljaftefte 3arbe 
mirb bard) bas gewaftige 2iclit gebdinoft, unb well alle aarben, jebes 
'run ber 23dume unb q3fIanaen, bas gelbe, braune, rote erbreict) in 
oblliger raft auf bas 2luge miriten, ft) treten baburd) 'Obit bie farbigen 
931umen unb itteiber in bie allgemeine .5armonie, Tie fd)arlact)nen 
QBeften unb 'NJ& ber Veiber non Tettuno, mit brettem @oft) unb 
eilber befett, bie anbern farbigen Tationaltract)ten, bie gemalten 
etiffe, des fcljeint fid) au beeifern, unter bent Glany bes Bimmets 
unb bes Titeeres einigermaben fid)tbar au werben. 
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eine Zefuubefteigung 

0t)pjei ungern, bot aus treuer (s3efelligtteit, begleitete TIRE). 

bein* mttleute auf ben tlefuu 
fut)ren auf 3mei Aalefdten, unit wit uns als eelbltfillyer 

burl) bas Gewilt)1 ber etabt nid)t burdmuwinben getguten. Ter 
Wat)renbe Itreit unauft)iirtid): „Tlat, Par, bamit eia/bol3 ober 

Aet)rid)t tragenbe, entgegenrottenbe Actleften, taftftleppenbe ober 
freitnanbetnbe Titenften, Ainber unb Guile norfeben, austneict)en, 
ungebinbert aber bet ftarfe Arab fortgefebt merbe. 

Der 933eg burl) bie etuf3erften Torftlibte unb @hien fottte fct)on 
auf etroas Vtutoniftes binbeuten. Tenn ba o Lange nitt geregnet, 

waren non bidiem aftgrauen etaube bie von Tatur immergriinen 

311itter iiberbedit, atle Tetter unb Inas nur irgenbeine Wttite 
gleict)fcitts ubergraut, fo baf3 nur ber herrlite btaue intmet unb 

bereinfteinenbe miittige Bonne ein Beugnis gab, bat matt unter 

ben 2e enbigen wan*. 
m cute bes fteiten Sian es empfingen uns 3wei 	ein 

titterer unb ein fungerer, beibAe'Srlifttige 2eute. Ter elite Itteppte 
mid), ber 3roeite Tiftbein ben Zerg t)inattf. eie fd)leppten, fage td): 

berm ein folter Niger umgiir 	fid) mit einem lebernen 2liemen, 

in wetten ber 92eifenbe g e 	n , binauftntirts ge3ogen, fid) an 

einem etabe, auf feinen eigenen 	iiben, befto Letter emporbitft. 
Go erlangten wit bie WIette, tiber metct)er fict) ber Aegelberg 

erbebt, gegen qtorben bie Triimmer ber Comma. 
Ein Zack weftmarts iiber bie Gegenb nap wie ein t)eillames 

Zab atte Let mien ber anftrengung unb atle niibigkeit hinting, 

unb mir umlkielften num* ben immer qualmenben, etein unb 
21fte auswerfenben Aegetberg. &Mange ber %aunt geftattete, in 

AerArjggp  entfernung 3u bleiben, mar o ein grotes, geifterbebenbes 

cbauiptel. erit ein gewattfamer Donner, ber aus bem fiefften 
ettunbe bernorti5nte, fobann eteine, grof3ere unb ttleinere, 3u ;au= 

fenben in bie_ 2uft geftleubert, non 2iftentnottien eingebiltIt. Ter 
gri3f3te Telt fief in ben ettunb auriidt. Tie anbern, mut) ber eeite 
3u gettiebenen Q3rodien, auf bie 2tuflenfeite bo Regets nieberfattenb, 
matten ein wunberbares @erliufct): erfi plumpten bie fd)mereren unb 
bilpften mit bumpfem (Seth an bie Stegelfeite binab, bie geringeren 

filapperten binterbrein, unb aulebt riefette bie 9lict)e nieber. Tiefes 

alto geftat) in regettmlif3igen Taufen, bie wit burl) ein rubiges 
3tit)ten fet)r tnobt abmeff en honnten. 

* (tin beutld)er Mater in atom unb Wreunb 6oetbes. 
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Broiften ber eomma unb bem Aegelberg warb aber ber 'num 
enge genug; icbon fielen mebrere efeine um tins ber unb matfen 
ben yin gang.  unerfreulict). Tifcbbein flibIte rid) nunmet)r auf bem 
&)cge'0 verbrier3licber, ba biefes Ungetiim, ni •d)t aufrieben, biihficty 
au rein, and) nod) gertitylid) merben 

Ole abet burcbaus eine gegenwartige Oefaly &Imo 91ei3,enbes 
bat unb ben Viberfprucbsgeirt im Genrcben aufforbert, it)r 3U trohen, 
fo bebacbte id), bah es moglid) rein miiffe, in ber 3wirdynaeit on 
amei eruptionen ben Aegelberg t)inauf an ben ecblunb att getangen 
unb and) in biefem 3eitraum ben 21iichroeg au geminnen. 3c11 rat-
fd)Iagte biertiber mit ben Wilbrern miter einem ilberbtingenben Waren 
ber eomma, tvo wir, in eicberbeit getagert, us an ben mitgebracbten 
Zorrtiten erquichten. Ter tiingere getraute rid), bas 213agertiich mit mir 
att belebv; unfere Buth6pfe ftitterten wit mit leinenen unb feibenen 

ern; mir flatten uns bereit, bie 6fiibe in ber Bob, id) (einen 
&Mel faffenb. Nod) hlapperten bie hleinen Gteine um um berum, 
nod) riefelte bie 21fcbe, ats ber rilflige Tingling mid) f-cfmn fiber bas 
gliibenbe 8eriille4ig4404 •  Bier ftanben wir an bem ungebeuren 
%acben, beffen (21auct) eine Idle 3uft von uns ablenhte, aber augleid) 
bas Snnere bes ecblunbes verbillite, ber ringstun aus taufenb gliten 
bampfte. Turd) einen 3wiftenrctum bes DuctImes erblichte man lye 
unb ba geborftene r'yelfettratinbe. Ter %Mich war weber unterrid)tenb 
nod) erfretdid); aber eben besmegen, well man nictys fat), verweilte 
man, urn etwas berausaufeben. rubige 3idbien -war verrihunt, 
wit ffanben auf einem fcbarfen %cutbe vor bem unget)euren 2tbgrunb. 
91uf einmat erfd)oll ber Tonner, bie furd)tbare 3abung flog an uns 
vorbei, wir buchten uns ais wenn uns bas vor ben 
nieberfttiraenben Vaffen gerettet Otte; bie hteineren eteine hIapperten 
fd)on, unb wir, One 3u bebenhen, bah wir abermals eine Tattle vor 
uns batten, frob, bie Giefaly iiberitanben au baben, [amen mit ber 
nod) riereInben 21fcbe am Aube bes ST egels an, ,Mite unb Gcbuttern 
genugfam eingetifcbert. 

%Ion Tifcbbein aufs freunblicbite empfangen, gefcbolten unb 
erquicht, honnte id) nun ben tilteren unb neueren 3aven eine beronbere 
2lufmerhfamheit yo4t/mten. Ter betagte mif3te genau bie altbk 
gauge att beaeicbitenAltere waren fd)on mit 21rd)e bebecht unb (dig' 
gegliten, neuere, beronbers bie langfam gefloffenen, boten einen 
reltramen anblidt; benn inbem fie, fortfcbleicbenb, bie auf it)rer 
flit* erftarrten Callen eine 3eitIang mit fist) binftleppen, fo mug 
es bod) begegnen, bab biefe von 3eit 3u 3eit ftochen, aber, von ben 
flulftrOmen nod) fortbewegt, iibereinanbergercboben, munberbar aachig 
erflarrt vert)arren, feltfamer ats urn tibnlicben actif bie iibereinanber. 
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getriebenen eisiAollen. linter bleier)) • geftmolaenen wilften T3efen 
fanben f td aut grof3e 2316the, rod*, angeftIagen, auf bem friften 
crud) einer lirgebirgsatt fet)en. Tie iltjrer bet)aupteten, 
es feien alte 2auen bes tiefflen erunbes, melte ber Q3erg mantmat 
auoruerfe. 

Qtuf unferer 	nat %cape( trourben mir ftleine .5dufer 
merktuiirbig, einflochig, fonberbar gebaut, !Awe Wenfter, bie Bimmer 
nur burt bie auf bie eft* gebenbe Tilt erleuct)tet. 23on friiber 
Tagesaeit bis in bie Nacbt f i13en bie Zeruot)ner bauor; ba fie fit 
benn aulebt in ibre Atibien 6urildt3ieben. 

„3taIieniIcty %eife" 	 3. O. @oettr 

25 

Die schone Nacht 

Nun verlass' ich diese Htitte, 
Meiner Liebsten Atfenthalt 

c 
andle mit vethillgern Schritte 
urtb—den Olden, rmstern Wald. 

Luna bricht durch Busch und Eichen, 
Zephyr meldet ihren Lauf, 
Und dieBir 	

e
ken treun mit Neigen Lt  

ct, Ihr den sdeeh 	iicUtl ►  au 
j•-• 

Wie, ert,z' ich mich im KtihI cen6,, 
 Dieser sCtictien Sommernacht! 

0 wie still ist hier zu ftihlen, 
Was die Seele glticklich macht: 
LaSt sich kaum die Wonne fassen! 
Und dock wollt' ich, Himmel, dir 
Tausend solcher Nachte lassen, 
Gab' mein Madchen e i n e mir. 

J. W. Goethe 

An den Mond 

Fullest wieder Busch und Tal 
Still mit Nebelglanz, 
Losest endlich auch einmal 
Meine Seele ganz. 
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Breitest uber mein Gefild 
Lindernd deinen Blick, 
Wie des Freundes Auge mild 
Ober mein Geschick. 

Jeden Nachklang ftihlt mein Herz 
Froh' und trtiber Zeit, 
Wandle zwischen Freud' und Schmerz 
In der Einsamkeit. 

flief3e, lieber FluB! 
Nimmer werd' ich froh, 
So verrauschte Scherz and KuB, 
Und die Treue so. 

Ich besal3 es doch einmal, 
Was so kOstlich ist! 
DaB man doch zu seiner Qual 
Nimmer es vergiBt! 

Rausche, Flui3, das Tal entlang, 
Ohne Rast und Ruh', 
Rausche, flustre meinem Sang 
Melodien zu, 

Wenn du in der Winternacht 
Wiitend fiberschwillst, 
Oder urn die Fruhlingspracht 
Junger Knospen quillst. 

Selig, wer sich vor der Welt 
Ohne Hal) verschlieSt, 
Einen Freund am Busen halt 
Und mit dem genieSt. 

Was, von Menschen nicht gewuBt, 
Oder nicht bedacht, 
Durch das Labyrinth -der Brust 
Waridelt in der Nacht. 
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J. W. Goethe 
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26 

Oraufamkeit Der Zoltaten 
im Zreibigjiiloigen Strieg 

Tem einen tuurben beibe banbe auf ben giiidien gebunben unb 
mit einer burcbtocberten Qible ein 23of31)aar buret) bie Bunge ge3ogen, 
mites, fooft man e5 nur ein nrenig an ober auf,  unb ab3og, bem 
denben 91tenfcben foIcbe Marter nerurfacbte, bad er oft ben Tab 
gefcbrieen, abet urn jeben eclrei Diet etrette auf bie 2Baben batten 

mutte: idt glaube ber Serf butte lid) feIbit entIeibt, wenn er feine 
bettle gebramben kiinnen, nur bez ecbmer3ens 3u entkommen. 

einem anbern murbe ein eeiI mit viden .Rniipf en urn bie ettrn 
gebunben unb mit einem Aube' binten fiber bem /taken aufammen. 
gebrebt, bit ibm bas belle ZItit 3u ber etirn, att 911unb unb Male, 
ma) att ben ftgen ausfiof3 unb ber acme Celtic() cds ein Zefeffener 
ausfab. 3d) erfcbrait biefer fcbredificben plagen unb unbarmber3igen 
Thrannei, bat einen bet eoIbaten, bat er boct) an OM unb ¶ein 
Oitniffen benken write unb ber armen unfcbulbigen 2eute ettucto mit 
ber %tarter fcbonen. 91ber er fprad) mir im 3orne: „Venn bu old 
912itIeiben baben wiltit, fp bIeibft bu mein areunb nicbt Lange: ber 

ift bes Teufefs, ber fl itteiben bat." 
3o1). Mid). 9Roldrrofd) (131)itanber von eittetualb), (1601-1669) 

213a1lettiteitte ermorbung 
Vallenftein roar eben 3u. ¶ette gegangen, cds )ciatptinann Te- 

neroug mit fecbs etIebarbieren nor feiner 213obnung erfcbien unb non 
ber 213acbe, ber es nid)t% 914erorbentficbez war, Um 3u einer un , 

 getabniichen 3eit bei bent General am= unb eingeben 3u feben, ot)ne 
ettnierigtiett eingetaffen murbe. (tin Sage, ber ibm auf bet Treppe 
begegnet unb Wirm macben wilt, with mit einer 93the burcbltociren. 3n 

bem 93or3immer ftoten bie Titorber auf einen .Rammerbiener, ber aus bem 
ectrIafgemad) feinez lerrn tritt unb ben ecbItiffeI 311 bemfeiben foebert 
abge3ogen bat. Ten ginger auf ben 911unb Iegenb, bebeutet fie* ber 

erfcbrockene ettlane, keinen harm 3u macben, well ber .5er3og foeben 
eingefcbtafen fei. „greunb," rut Teneroug ibn an, .ieht ill es 3eit 

farmen!" linter biefen 9:Borten rennt er gegen bie Dericbtoffene Tilt, 
bie aud) von innen Derriegeft ift, unb fprengt fie mit einem auttritte. 

2BaUenftein war burcb ben Snail, ben eine Iosgebenbe alit* 

erregte, aus bem alien ect)tat aulgepott worben unb ans aeniter 

* lie, b. b. bie 22-16rber. 
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gefprungen, um bie nacty 3u tufen. 3n biefem 9.1ugenblicit Otte er 
aus ben aenftern bes - antiof3enben @ebembes bas .5eufen unb 9:84= 
hlagen ber Ordfinnen Ter ahp unb h bie foeben Don bent 
gewalffamen Tob ihrer %tanner benachrittigt morben. Cft)e er 3eit 
hatte, bief em ftredifiten Zorfaffe natattbenhen, itanb Teoeroug mil 
feinen Tiorbgehiffen im 3immer. mar nod) im blof3en Bembe, wie 
er aus bent Zeffe gefprungen war, aunact)ft an bent aenffer an einen 
Tift gelehnf. ber edictal," ftreif Teoeroug ihn an, „ber bes 
Raifers Zolft 3u bent Seinb iiberfithren unb eeiner MOW:if bie Atone 
nom 5aupte herunferreif3en will? jeSf must bit fferben." Off 
einige Augenbfidie inne, afs ob er eine 2Intworf erwartete; aber 
Aberraftung unb TrO  verichlief3en 211affenfteins Munb. Tie 21rme 
welt auzeinanber breitenb, empftingf er vorn in ber 23ruft ben Mitten 
etof3 ber Tarfifane unb fdIft bahin to feinem slut, ohne einen .taut 
ausauffof3en. 

21us ber: „@eicbicbte bes Treif3igitibrigen grieges" 

Aus dem „Lied von der Glocke" 

a) Die Feuersbrunst 
Wohltatig ist des Feuers Macht, 
Wenn sie der Mensch bezahmt, bewacht, 
Und was er bildet, was er schafft, 
Das dankt er dieser Himmelskraft; 
Doch furchtbar wird die Himmelskraft, 
Wenn sie der Fessel sich entrafft, 
Einhejtritt auf deer, eine „Spur, 
Die frere-  ToChle; der Natu r. - 
Wehe, wenn sie losgelassen, 

ohne Widerstand, 
Durci'aie volkbelebten Gassen 
Walzt den ungeheuren Brand!  
Denn die Elemente hassen 
Das Gebild der Menschenhand. 
Aus der" Wolke 
Qqlt der Segen, 
Striti-it der Regen; 
Aus der Wolke, ohne Wahl, 
Zuckt der Strahl, 
Wirt ihr's wimmern hoch vom Turm? 

5riebricb 8cbiller 
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Das ist Sturm! 
Rot wie Blut 
Ist der Himmel! 
Das ist nicht des Tages Glut! 
Welch Getummel 
StraBen auf! 
Dampf wallt auf! 
Flackernd steigt die Feuersaule, 
Durch der StraBe lange Zeile 
Wachst es fort mit Windeseile! 
Kochend, wie aus Ofens Rachen 
Gluhn die Lillie, Balken krachen, 
Pfosten sturzen, Fenster klirren, 
Kinder jammern, Mtitter irren, 
Tiere wimmern 
Unter Trummern; 
Alles rennet, rettet, fltichtet, 
Taghell ist die Nacht gelichtet. 
Durch der Kande lange Kette 
Urn die Wette 
Fliegt der Eimer; hoch im Bogen 
Spritzen Quellen, Wasserwogen. 
lieulend kommt der Sturm geflogen, 
Der die Flamme brausend sucht. 
Prasselnd in die darre Frucht 
FAIR sie, in des Speichers Raume, 
In der S.parren dtirre Baume, . 
Und als wollte sie im Wehen 
Mit sich fort der Erde Wucht 
ReiBen in gewalt'ger Flucht, 
Wachst sie in des Himmels HOhen 
RiesengroB! 
Hoff nungslos 
Weicht der Mensch der Gotterstarke, 
MaBig sieht er seine Werke 
Und bewundernd untergehen. 

Leergebrannt 
1st die Statte, 
Wilder Stiirme rauhes Bette. 
In den Men Fensterhi5hlen 
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Wohnt das Grauen, 
Und des Himmels Wolken schauen 
Hoch hinein. 

b) Die Ordnung im Staate 

Heil'ge Ondnung, segensreiche 
Himmelstochter, die das Gleiche 
Frei und leicht und freudig bindet, 
Die der Stadte Bau gegrundet, 
Die herein von den Gefilden 
Rief den ungesell'gen Wilden, 
Eintrat in der Menschen Hiitten, 
Sie gewohnt' zu sanften Sitten, 
Und das teuerste der Bande 
Wob, den Trieb zum Vaterlande! 

Tausend fleiB'ge Hande regen, 
Helfen sich in munterm Bund, 
Und in feurigem Bewegen 
Werden alle Krafte Kund. 
Meister riihrt sich and Geselle 
In der Freiheit heil'gem Schutz; 
Jeder freut sich seiner Stelle, 
Bietet dem Verachter Trutz. 
Arbeit ist des Burgers Zierde, 
Segen . ist der Miihe Preis; 
Ehrt den Kijnig seine Wurde, 
Ehret u n s der Hande FleiB 

Holder Friede, , 

SiiBe Eintracht, 
Weilet, weilet 
Freundlich fiber dieser Stadt! 
MOge nie der. Tag erscheinen, 
Wo des . rauhen Krieges Horden 
Dieses stille Tal durchtoben, 
Wo der Himmel, 
Den des Abends sanfte Rote 
Lieblich malt, 
Von der Dorfer, von der Stadte 
Wildem Brande schrecklich strahlt 
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c) Der Aufruhr 

Wo rohe Krafte sinnlos walten, 
Da -kann sich kein Gebild gestalten; 
Wenn sich die VOlker selbst befrein, 
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn. 

Weh, wenn sich in dem Schof3 der Stadte 
Der Feuerzunder still gehauft, 
Das Volk, zerreiBend seine Kette, 
Zur Eigenhilfe schrecklich greift! 
Da zerret an der Glocke Strangen 
Der Aufruhr, daB sie heulend schallt 
Und, nur geweiht zu Friedensklangen, 
Die Losung anstimmt zur Gewalt. 

„Freiheit und Gleichheit!" hort man schallen; 
Der ruh'ge Burger greift zur Wehr, 
Die StraBen filllen sich, die Hallen, 
Und Wiirgerbanden ziehn umher. 
Da werden Weiber zu Hyanen 
Und treiben mit Entsetzen Scherz; 
Noch zuckend, mit des Panthers Zahnen, 
ZerreiBen sie des Feindes Herz. 
Nichts Heiliges ist mehr, es Ibsen 
Sich alle Bande frommer Scheu; 
Der Gute raumt den Platz dem BOsen, 
Und alle Laster walten frei. 
Gefahrlich ist's, den Leu zu wecken, 
Verderblich ist des Tigers Zahn; 
Jedoch der schrecklichste der Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wahn. 
Weh' denen, die dem Ewigblinden 
Des Lichtes Himmelsfackel leihnl 
Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zunden 
Und aschert Stadt' und Lander ein. 

Friedrich Schiller 
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28 

(sine Oetbenmiitige arau 

Eine beutfcbe Tame aus einem .5aufe, bas fcbon ebebem buret) 
.5elbenmut gegItinat unb bem Deutfcben 'Bei* einen Sailer gegeben 
bat, war es, bie ben fiircbterlicben Beraog non 21Iba burcb ibr ent. 
fcbloffenes 23etragen beinabe aunt 3ittern gebracbt Vine. 

%Is Sailer .art V. im jabre 1547 nact) ber ecblacbt bei 
auf feinem 3uge nod) aranken unb ecbmaben aud) burcb 

Tbilringen ham, wirhte bie nermitmete Ortifin S at h arin a non 
e ci) m arab u r g, eine geborene aiirftin von .5enneberg, einen eaune-- , 

 Garbe-43rief bei ibm aus, bat, ibre lintertanen von ber burcbaiebenben 
fpanifcben 21rmee nicbts au teiben t)aben faten. cDagegen nerbanb 
fie lid), 23rot, 23ier unb anbre 3ebensmitfel gegen billige 13e3ablung 
cuts giubolitabt an bie eaalbrildte fcbaffen fallen, um bie fpanifcben 
<Iruppen, bie bort fiberfeben rnitrben, 3u Derforgen. Tocb gebraucbte 
fie babel bie Zorficbt, bie Q3riiche, melcbe bicbt bei ber etabt mar, in 
ber Gefcbminbigheit abbrecben uttb in einer grobern Entfernung fiber 
bas TBaffer fcblagen au fallen, bamit bie (dip grobe 91iibe ber etabt 
itire raubtuftigen Gaffe nicbt in Q3erfucbung filbre. Bugteict) wurbe ben 
Einwobnern alter Drtfcbaften, burcb melcbe ber 3ug ging, nergonnt, 
ibre beffen .6abfeligheiten auf bas 91ttbalftfibter ect)rof3 att ffildtfen. 

fflittlertveile naberte ficb ber ipanifcbe General, non 	er3og 
einrici) non Zrattnittweig unb beffen eiSbnen begleitet, ber etabt 

unb bat Pc() bunt einen Zoten, ben er noranfcbichte, bei ber Ortifin 
bon ecbmaraburg auf ein 911orgenbrot au Gaffe. Eine fo befd)eibene 
Title, an ber epibe eines Ariegsbeers getan, honnte nid)t wobl 
abgefcblagen turbot Van miirbe geben, was bas haus nermticbte, 
mar bie 9Introort; eeine Egaellena modtten hommen unb norlieb= 
nebmen. 3ugleicb unterlieb man nicbt, ber eaune4arbe nod) einmat 
31.1 gebenhen unb bem fpanifcben General bie getniffenbafte Zeobacbtung 
berfelben an Aera 3u legen. 

(din freunblicber Empfang unb eine gut befebte Tafel ermarten 
ben Beraog auf bem ecbtoffe. Er mub gefteben, bah bie tbilringifcben 

arnen eine febr gute Riitte fiibren unb auf bie tire  bes Gaftrecbts 
batten. gloct) bat man lid) haunt niebergefebt, als ein eilbote bie 
erlifin atm bem ectat ruft. Es mirb ibr gemelbet, bab in einigen 
Tbriern untertbegs bie fpanifcben eolbaten Geroalt gebraud)t unb ben 
Tauern bas Zia) meggetrieben batten. Ratbarina war eine Gutter 
hires ZIA% etas bem /trmften ibrer lintertanen miberfubr, mar 'Ey 
felbit augeftoten. 21ufs titterfte fiber biefe nortbriid)igheit entriiftet, 
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bot Don ibrer SelltesgegentDart nitt Dertaffen, befiebtt lie ibrer ganaen 
Tienerfcbaft, fit in after C‘.6eictrDinbigkeit unb etifte 3u betDaffnen unb 
bie ettof3pforten mob' au uerriegeln; fie felblt begibt fish mieber nat 
bem eaate mo bie Wilriten nod) bet Tilde liben. bier klagt lie it 
in ben beweglititen 2tusbrticken, was itr eben hinterbracbt worben, 
unb wie ittett man bas gegebene Aafferwort gebalten. Man ern* 
bert Ur mit 2acben, bat hies nun einmal Ariegsgebraut lei, unb 
bah bei einem Turtmarid) non eotbaten bergfeicben kleine linftiffe 
nitt 3u uerbilten ftanben. 

,,Tas molten wir boot) 'Oen!" antwortete lie aufgebratt; „meinen 
ormen Untertanen mut bas Strige mieber werben, ober, bei (Soft!" 
— inbem lie brot)enb fibre etimme anftrengte — firitenb tut 
filr Ocbienblut!" 

912it bleier blinbigen erktdrung Dertiet fie bas Simmer, bas in 
menigen Qtugenblicken Don Zewaffnetert erfillft mar, bie bus 
ectroert in ber barb, both mit Dieter ebrerbietigkeit, t)inler bie 
etiible ber afirften pflanaten unb bus riibltfick bebienten. Zeim 

intritt Net er kampfluffigen etar Dertinberte '.)er3og 211ba bie auk; 
ftumm unb betreten at man einanber an. 9thgeitnitten DOD ber 
%rime, non einer ilberlegenen, banbiellen Eftenge umgeben, was btieb 

als lid) in &bulb au fallen unb, auf wekbe Zebingungen 
es and let, bie beteibigte Tame au Deriiibnen. 

.beinrit non 93raunfcbmeig fatte lid auerit nub brash in ein 
tattles @eltitter ans. Lr ergriff ben Derniinftigen 2tusmeg, ben ganaen 
Torgang ins 2ttitige au kebren, nub Weft ber Orafin eine grope 
2obrebe fiber ibre tanbesmiltterlite eorgialt unb ben entittoffenen 
i'Mut, ben lie bemiefen. er bat lie, rubig att Derbatten, unb nabtll 
es auf lit, ben beraog non Ma att aftem, was bittig lei, au Der= 

21uct) bratte er es bet bem lettern wirklict) babin, bat er auf 
ber eteffe einen 23001 an bie 9irmee ausfertigte, bas geraubte 
ben (figentiimern ot)ne Teraug mieber auspliefern. eobatb bie Griffin 

-
Don ectmaraburg ber 3urtickgabe gem war, bebankte fie lid auls 
joblinfte bei ibren Oalten, bie iebr biiffid) Don ibr 9.1bitieb nabmen. 

Dire Bweifel mar es biele Zegebentrit, bie ber Orafin .Ratba. 
rina non ectmaraburg ben 23einamen ber Betbenm fi tigen 
ermarb. Man rilbmt nod) ibre ltanbbafte fatigkeit ffir bas religiofe 
'21301 ibrer Untertanen unb fur bie Terbefferung bes ecbutunterridit5. 
— Cie Ttarb attgemein Derebrt unb betrauert im attunbffinfaigften 
Sabre fibres 2ebens unb im neununbamaNigiten ibrer %egierung. 
:Tie Air* 3u 23ttbotitabt Dertoatrt ibre @ebeine. 

riebricb Stiffer 

Nema6ka 6itanka, VIII 	 5 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



66 

g 

Die Biirgsehaft, 

Zu Dionys, dem Tyrannen, 
Mi5ros, den Dolch im Gtwari; 
lhn schlugen iMscher It-tande. 
Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!" 

Entgegnet ihm finster der Wfiterich. :r:t — 
„Die Stadt vom Tyrannen belieren!" 
',Das sollst du am Kreuze bereuen!" 

„Ich bin", spricht jeper, „zu sterben bereit 
Und bitte nicht um mein Leben; 
Doch willst du Gnade mir geben, 
Ich flehe did um drei Tage Zeit, 
Bis ich die Schwester dem Gotten gefreit; 
Ich lasse den Freund dir als Bur en. c,,, 
Ihn magst du, entrinn' ich, erw - rgen." 

Da lachelt der Konig mit ar er List 
Und spricht each kurzem bedenken: 
„Drei Tage will ich dir schenken; 
Doch wisse! wenn sie vet' triEveri die Frist, 
Eh' du zuruck mir gegeben bis , 
So muB er statt deiner erblassen, 
Doch dir ist .  die Strafe eriaie 

Und er kommt zum Freunde: „Der Konig gebeut 
DaB ich am Kreuz mit dem Leben 
Bezahle das frevelnde Strebett, 

i -1  Doch will er mir gonnei 4  drei Tae Zeit, 
Bis ich die Schwester aen uatten gefreit • 
So bleib' du dem Konig zum P ande 
Bis ich komme, zu li5sen die Ba de." 

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund 
Und liefert sich ausiem Tyrannen; 
Der A-icier ( ziehet von dannen. 
Und he das dritte Korgenrot scheint, 
Hat er schnell mit dem Gauen die Schwester vereint, 
Eilt heim mit sorgender Seele, 
t 

er die Frist nicht verfehle. 
9 - ‘ - 
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Da 2get unen licherRegen herab, 
Von 	Berge sturzen die Quellen, 
Und die Bache, die Strome scpwellen. 
Und er kommt ans Ufer mit wancfrnem Stab, 
Da reiBet die Brucke der Strudel hinab, 
Und dOnnernd sprengen die Wogen 
Des GewOlbes krachenden Bogen. 

Und trostlos irrt er an Ufers yand; 
Wi e WreltsJe-  kdf‘isP he and i c k et 
Und die Stimme, die iultende, schicket, 
Da stoBet kein Nachen vom sichern Strand, 
Dertini seize an 'di gev,/inschte Land,' 
Kein Schiffer lenket die FArfr' 
Und der wilde Strom wird Rim eere. 

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, 
Die Hande zum Zeus erhoben : 

hemme des Stromes Toben ! 
Es eilen die Stunden, im Mittag steht 
Die Sonne ; und wenn sie niedergeht 
Und ich kann die Stadt nicht erreichen, 
So muB der Freund mir 

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut, 
Und Welle auf Welle zerrinnet, 
Und Stunde an Stunde etiffitiirei 

• h Da treibt ihn die Angst, 	r a er er 	t sic M u 
Und wirft sich hinein lAn die brausende Flut 
Und teilt mit gewaltigen Armen 
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. (cg. 

Und gewinnt das Ufer und eilet fort 
Und daniketciem rettenden Gotte. 
Da sturzet die raubende Rotte 
Hervor aus des Waldes nal'f&chem Ort, 
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord 
Und heniftiet des Wanderers Eile 
Mit drohend geschwungener Keule. 

AA' f. 
Was wollt ihr?" ruft er, vor Schrecken bleich, 

„Ich habe nichts als mein Leben, 
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Das muB ich dem Konige geben!" 
Und entreiBt die Keule dem Nachsten gleich: 
„Um des Freundes will erbarmet euch !" 
Und drei mit gewaltqatreichen 
Erlegt er, die andern entweichen. 

Und die Sonne versendet gliihenden 'Brand, 
Und von der unearten Mae 
Ermattet, sinken die Kniee: 
„6','Ut du mich gnadig aus Raubershand; 
Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, 
Und soil hier verscl-pAchtend verderben, 
Und der Freund mii-TaneAbende, sterben?" 

Und horch! da smdelt es silberhell, 
Ganz nahe , wie rg0s Rauschen, o  
Und stille halt e{,' lrikheti; 
Und sieh, aus dem Felsen, gesfhwat ig, schnell, 
Springt murmelnd hervor ein 18l 	i er Quell, 
Und freudig biickt er sich nieder 
Und erfrischet die brennenden Glieder. 

Und die Sonne blickt durch der Zweige Gain 
Und malt auf den glanzenden Mattpn 
Der= -̀rirgigantische Schatten' 
Und zwei Wanderer sieht er die StraBe ziehn, 
Will eilenden Laufes vorilberfliehn. 
Da hort er die Worte sie sagen: 
„Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen." 

Und die Angst bpliigelt_den eilenden Fuf3, 
Ihn jagen der Sore' 
Da schimmern in Abendrots Strahlen 

. Von ferne die Ziippep von Syrakus, 
Und entgegen karnt ihm Philostratus, 
Des Hauses redlicher Fluter, 
Der erkennet entspt de Gebieter : 

„ Zurtick du rettest den Freund nicht mehr, 
So rette das eigene Leben! 
Den Tod erleidet er ekn. 
Von Stunde zu Stunde gewartet' er 
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Mit hoffender Seele der Wiederkehr, 
Ihm konnte den mutigen Glauben 
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben." 

„Und ist es zu spat und kann ich ihm nicht, 
Ein Retter, willkommen erscheinen, 
So soil mich der Tod ihm vereinen. 
Des rfihme der blut'ge Tyrann sich nicht, 
Dab der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht; 
Er schlachte der Opfer zweie 
Und glaube an Liebe und Treue!" 

Und die Sonne geht unter; da steht er am Tor 
Und sieht das Kreuz schon erhohet, 
Das die Menge 4affcen4 umstehet; 
An dem Seile sclia 'zielt man den Freund empor, 
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: 
„Mich, Henker!" ruft er, „erwarget! 
Da bin ich, ftit/  den er gebtirget!" 

Und Erstaunen ergreift das Volk umher, 
In den Armen liegen sich beide 
Und weinen vor Schmerzen und Freude. 
Da sieht man kein Auge tranenleer, 
Und zum KOnige bringt man die Wundelmar; 
Der ftihlt ein menschliches Ruhren, 
Laf3t schnell vor den Thron sie fiihren. 

Und blicket sie Lange verwundert an. 
Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, 
Ihr habt das Herz mir bezwungen; 
Und die Treue, sie ist doch kein leerer 
So nehmet auch mich zum Genossen an! 
Ich sei, gewahrt mir die Bitte, 
In eurem Bunde der dritte!" 

Wahn! 

Friedrich Schiller 
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30 

eve* unb bie fratmiiiiiclx %evolution 

am 14. 3tili 1790, bem 5abreotage ber &Nitrating ber 23aftilfe, fjatte 
ber Ronig 2ubinig XVI. auf bem fftarsfelbe unter bem afigemeinen 3audmen 
bie 03runbliiige einer neuen 3erfaffung befdynoren. dine neue 2Tra ber Zerfolmung, 
ber intractit, ber ber Wreibeit, ber Menfdyntrairbe fctien anger-- 
brodjen nicbt blot fur Wrankreicb, fonbern fur gaits tt wow, fiir bie gang Sett. 

Menige 3trare fpiiter gebacbte 03oetbe fener benktrairbigen Tage in ieinem 
epifd)en 03ebicbte „ermann unb Torotbea" : 

9115 nun ber geiftlite bert ben fremben 2licbter befragte, 
Was bie eemeinbe gelitten, mie 	ffe Don baufe Dertrieben, 
eagte ber Cann barauf: „%id)t bura finb unite 2eiben; 
Tenn wit baben bas 23ittre ber ftimnittiten jabre getruntien, 
edgediticber, melt and) uno bie fcbonfte .6offnung 3erfti5rt roarb. 
Tenn met leugnet o inobt, bat boct) fict) bas .5er3 ibm erboben, 
31)m bie freiere Zruft mit reineren q3 Wien gefcblagen, 
Ms rid) ber elite @Jana ber neuen Bonne beranbob, 
2115 matt torte nom liecbte ber Inenften, bus alien gemein lei, 
Zon ber begeifternben arett)eit unb non ber IoblicOen @leicbbeit! 
Tainals boffte Ober, Pict) fait au leben; es fcbien ficb 
91ufattligen bas ¶anb, bas nide &tuber umftrichte, 
Tas ber 922iibiggang unb bet eigennub in ber janb (nett. 
ecbauten nicbt alte Miller in jenen brtingenben Zagen 
9tact) ber .6auptitabt ber 2:0ett, bie es fcbon fo lunge gernefen, 
Unb jet mebr ats je ben berrlidrn 2tamen Derbiente? 
Waren nicbt feller 921tinner, ber erften 23eriiiinber ber 23oticbaft, 
%amen ben bi5d)ften gteid), bie unter bie eterne gefebt finb? 
911uts nicbt jeglid)em nenften ber 91tut unb ber (Self' unb bie epracbe? 

Unb mil waren peril, als qtacbbarn, Iebt)aft entaiinbet. 
Trani begann ber Arieg, unb bie Bilge beroaffneter aranken 
23iichten naber; akin fie fcbienen nut Wreunbfcbaft au bringen. 
Unb bie bracbten fie aut.. bean ibnen erbobt mar bie eeete 
21Iten; fie pftan3ten mit 2uff bie munteren 23tiume ber areibeit, 
jebem bas eeine nerfprecbenb, unb febein bie eigne 97egierung. 
Sod) erfreitte 	ba bie jugenb, 	freute bus altter, 
Unb ber muntere an begann um bie neue etanbarte. 
e o gemannen fie balb, bie iiberiniegenben aranken, 
erft bet %tanner Geift mit feurigem, intuit= Zeginnen, 
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cbann bie 5er3en ber Veiber, mit unwiberftebtiter %mut. 
Veicbt felbft fcbien uns ber Truck bes Dielbebiirfenben .Arieges; 
Tenn bie .5offnung umftwebte nor unfern 2.1ugen bie aertie, 
2ochte bie Oliche binaus in neueroffnete Zabnen. 
0, wie trot iff bie 3eit: menn mit ber kraut fict) ber 93retut'gam 
ecbminget im Tan3e, ben Tag ber gewiinfcbten Zerbinbung erwartenbt 
giber berrlicber mar bie Beit, in ber uns bas .56c:bite, 
213as ber Titenfcb fit benkt, Ms nab unb erreitbar fich 3eigte. 
ca mar iebem bie 3unge getoft; es fpracben bie @re*, 
Canner unb afinglinge taut Doff boben 6inns unb 8efiibles. 

91ber ber immet triibte fich bath. Um ben Torteit ber Berrfcbaft 
etritt ein Derberbtes Geftlecbt, unmiirbig, bas eute au fcbaffen. 

Comte ermorbeten fit unb unterbriichten bie neuen 
atatbarn unb Q3rilber, unb fanbten bie eigenniitige Menge. 
limb es pratten bei uns bie Obern unb raubten im Orof3en, 
limb es raubten unb praf3ten bis 3u bem Ateinften bie Afeinen; 
3eber fcbien nur beforgt, es bteibe was iibrig fur morgen. 
21113ugrot roar bie qlot, unb Riad) muds bie 23ebriichung: 
Tiemanb vernabm bas Gefcbrei, fie waren bie .5erren bes sages. 
ca fief Rummer unb 913ut and) felbft ein getafrnes Gemitt an; 
3eber farm nur unb fcbrour, bie Zeleibigung atle .3u racben, 
limb ben bittern Zertuft ber boppett betrogenen Boffnung. 
limb es wenbete 	bas CM& auf bie eeite ber Teutften, 
limb ber aranhe floc) mit eitigen 921aricben 3uriick: 
%cb, ba fiibtten wit erft bas traurige ecbichfal bes Sriegest 
Tenn ber eieger ift grof3 unb gut; Sum roenigften fcbeint er's, 
limb er fcbonet ben Titann, ben befiegten, ats war' er ber feine, 
Wenn er thm tagticb niiht unb mit ben Gillen ibm bient. 
%bet.  ber atiittig e hennt tutu 804; benn er webrt nur ben Tob ab 
limb Der3e1)ret nur ftneff unb obne 91iichficht bie (Sitter. 
Dann iff Fein Oemitt aud) erbitt, unb es hehrt bie Terameiffung 
%us bem eraen bervor as frepefbafte sZeginnen. 
glicbts ill beilig ibm met)r; er raubt es . 
Metall fiebt er ben Tob unb genief3t bie tetten Titinuten, 
Oraufam, (rent fid) bes TLutes unb freut ficb bes beilenben jammers. 

@rimmig erbob ficb barauf in unfern Tilannern bie 213ut nun, 
Das Zertorne 3u radrn unb au Derteib'gen bie 
%ties ergriff bie Uctflen, getocht on ber (tile bes aliict)tlings 

limb Dom btaffen Oeficbt unb fcbett unficberen l3tiche. 
%aftto5 nun erktang bas Getbn ber fiiirmenben Oloche, 
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Uttb bie itiinft'ge Oefabr Weft nid)t bie grimmige 213ut auf. 
edmelf permanbefte 	bes elbbatts frieblicbe ctiiftung 
Tun in 2:Betge; ba troff Don 231iii (Sabel unb Genie. 
Obne 23egnabigung fief ber aeinb unb °Ewe 23eritonung; 
ftberati rafte bie 2:8ut unb bie feige tildiffte etrotite. 
Mitt' it ben Veniten boctj nie in bleier ftniiben 23erirrung 
78ieberfetyn! Tas toiitenbe Tier ift ein befferer %riblit. 

erinann unb Torotben, VI 	5 X13. (netbe 

Zer untreue Stink 

Cs war ein Anabe fret genug, 
'Mar erft aus Wratifireit kommen, 
Ter t)att' ein armes 212tibel lung 
bar oft in 2trm genommen 
Unb Iiebgettoft unb Iiebgetjer3t, 
%Is 23rilutigam berumgetc4erat, 
Unb enblit fie oertaffen. 

Tas braune 	bas erfttig, 
23ergingen ifg bie einnen, 
eie lady' unb mint' unb bet't' unb ftwur: 
Co fur bie eeel' on fiinm,1„6 . 
Tie etunb', ba fie nerictyeben war, 

bosniOem 23uben, hjgft fein 
Cs treibtr i5rilort 3u 23feibi7c—  s-- 

Cr gab bie eporen tireuk sunb quer 
Unb rift auf atle eeiten, " 14- vQ/""". 

 Beriiber, tyriiiber, tin unb tyr, 
Rann keine 210' erreiten, 
'Nein fieben Tag unb fieben Itatt. 
Cs blibt unb bonnert, ftiirmt unb firatt, 
Tie Whiten reif3en fiber. 

Unb reit't in 231i unb 2:Betterictyin 
@eintiuertverk entgegen, 
23inbi's Perb bauf3' an unbAiettifynein 
Unb udtt pa) Dor bem 2iegen. 
Unb er tappt, unb mie er 
eict) enter itpu bie erb' 
2r fiiirat 11)01 twnbert Atafter. 
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110 015 er 	ermannt Dom ed)lag, 
eiebt er brei 2id)tlein !Veit:ben. 
(tr raffl f)d) auf unb Eirabbelt Had), 

ferne macWeli, 
rcry.ity.ren 

'Ire 	auLTrepp' 	'turd) tinge 
er alien" toilite Aefrei: 

91uf einmat)1 flebt er hod) im 
eiebt lien "tninbert Gaffe, 
hotOugig grWen atlaumat 

anhen 	aunt 
er fiebt fein ettibet Altentn, 
921it mei3en Eict)ern thiTletan, 
Tie roenb't 

C‘i 3. S. eoettle 

31 

Lenore 

Lenore fuhr urns Morgenrot 
Empor aus schweren Traumen: 
„Bist untreu, Wilhelm, oder tot? 
Wie Lange wirst du saumen?" 
Er war mit KOnig Friedrichs Macht 
Gezogen in die Prager Schlacht 
Und hatte nicht geschrieben, 
Ob er gesund geblieben. 

Der KOnig und die Kaiserin, 
Des langen Haders male, 
Bewegten ihren harten Sinn 
Und machten endlich Friede; 
Und jedes Heer mit Sing und Sang, 
Mit Paukenschlag und Kling und Klang, 
Geschmilckt mit grUnen Reisern, 
Zog heim nach seinen Hausern. 

Und 
Auf Wegen und auf Stegen, 
Zog alt und Jung dem Jubelschall 
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Der Kommenden entgegen. 
,,Gottlob I" rief Kind and Gattin laut, 
„Willkommerr!" manche frohe Braut; 
Ach! aber fur Lenoren 
War GruB und KuB verloren. 

Sie frug den Zug wohl auf und ab 
Und frug nach alien Namen; 
Doch die erwunschte Kundschaft gab 
Nicht einer, so da kamen. 
Als nun das Heer vorither war, 
Zerraufte sie ihr Rabenhaar 
Und taumelte zur Erde 
Mit wilder Angstgebarde. 

Die Mutter lief wohl hin zu ihr; 
„Ach! daB sich Gott erbarme! 
Du trautes Kind! was ist mit dir?" 
Und schloB sie in die Arme. 
„O Mutter, Mutter, hin ist hin! 
Nun fahre Welt und alles hin! 
Gott heget kein Erbarmen; 
0 weh, o weh mir Armen!" — 

„Hilf Gott! hilf! Sieh uns gnadig an! 
Kind, bet' ein Unser Vater! 
Was Gott tut, das ist wohl getan; 
Gott, deines Heils Berater!" — 
n o Mutter, Mutter, eitler Wahn! 
Gott hat an mir nicht wohl getan! 
Was half, was half mein Beten? 
Nun ist's nicht mehr vonnOten!" — 

„HiIf Gott! hilf! Wer den Vater kennt, 
Der weiB, er hilft den Kindern. 
Das hochgelobte Sakrament 
Wird deinen Jammer lindern." — 
„O Mutter, Mutter, was mich brennt, 
Das lindert mir kein Sakrament! 
Kein Sakrament mag Leben 
Den Toten wiedergeben!" — 
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„Mr' Kind! Wie, wenn der falsche Mann 
Im fernen Ungerlande 
Sich seines Glaubens abgetan 
Zum neuen Ehebande? 
LaB fahren, Kind, sein Herz dahin! 
Sein Herz hat's nimmermehr Gewinn! 
Wann Seel' und Leib sich trennen, 
Wird ihn sein Meineid brennen!” — 

„O Mutter, Mutter, hin ist hin! 
Verloren ist verloren! 
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! 
0 war' ich nie geboren! 
Lisch aus, mein Licht! auf ewig aus! 
Stirb hin! stirb hin! in Nacht und Graus! 
Kein 01 mag Glanz und Leben, . 
Mag's nimmer wiedergeben!" — 

„Hilf Gott! hilf! Geh nicht ins Gericht 
Mit deinem armen Kinde! 
Sie weiB nicht, was die Zunge spricht; 
Behalt ihr nicht die Sande! 
Ach Kind, vergiB dein irdisch Leid 
Und denk' an Gott und Seligkeit, 
So wird doch deiner Seelen 
Der Brautigam nicht fehlen!" — 

„0 Mutter, was ist Seligkeit? 
O Mutter, was ist Hone? 
Bei Wilhelm nur, wohnt Seligkeit, 
Wo Wilhelm fehlt, brennt Mlle! 
Lisch aus, mein Licht! auf ewig aus! 
Stirb hin! stirb hin! in Nacht und Graus! 
Ohn' ihn mag ich auf Erden, 
Mag dart nicht selig werden!" — 

So wutete Verzweifelung 
Ihr in Gehirn und Adern. 
Sie fuhr mit Gottes Fursehung 
Vermessen fort zu hadern, 
Zerschlug den Busen und zerrang 
Die Hand bis Sonnenuntergang, 
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Bis auf am Himmelsbogen 
Die goldnen Sterne zogen. 

Und auBen, horch! ging's trapp trapp trapp, 
Als wie von Rosses Hufen, 
Und klirrend stieg ein Reiter ab 
An des Gelanders Stufen. 
Und horch! und horch! der Pfortenring 
Ging lose, leise klinglingling! 
Dann kamen durch die Pforte 
Vernehmlich diese Worte: 

„Holla! Holla! Tu auf, mein Kind! 
Schlafst, Liebchen, oder wachst du? 
Wie bist du noch gegen mich gesinnt? 
Und weinest oder lachst du?" -- 
„Ach, Wilhelm! du? — So spat bei Nacht? 
Geweinet hab' ich und gewacht; 
Ach! grolles Leid erlitten! 
Woher ki5mmst du geritten?" — 

„Wir satteln nur urn Mitternacht, 
Weit ritt ich her von Bohmen; 
Ich babe spat mich aufgemacht 
Und will dich mit mir nehmen!" — 
„Ach, Wilhelm! erst herein geschwindl 
Den Hagedorn durchsaust der Wind! 
Herein, in meinen Armen, 
Mein Trauter, zu erwarmen!" — 

„LaB sausen durch den Hagedorn, 
LaB sausen, Kind, laB sausen! 
Der Rappe scharrt! es klirrt der Sporn; 
Ich dart allhier nicht hausen! 
Komm, schiirze, spring und schwinge dich 
Auf meinen Rappen hinter mich! 
Muf3 heut noch hundert Meilen 
Mit dir ins Brautbett eilen." — 

„Ach! wolltest hundert Meilen noch 
Mich heut ins Brautbett tragen? 
Und horch! es brummt die Glocke noch, 
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Die elf schon angeschlagen." 
komm! der voile Mond scheint hell, 

Wir und die Toden reiten schnell, 
Ich bringe dich, zur Wette, 
Noch heut ins Hochzeitbette." — 

„Sag' an! wo? wie dein Kammerlein? 
Wo? wie das Hochzeitbettchen?" — 
„Weit, weit von hier! Still, kiihl und klein! — 
Sechs Bretter und zwei Brettchen!" — 
„Hat's Raum fur mich?" — „Far dich and mich! 
Komm, scharze, spring und schwinge dich! 
Die Hochzeitgaste hoffen; 
Die Kammer steht uns offen." — 

Scholl Liebchen schfirzte, sprang und schwang 
Sich auf das Rof3 behende; 
Wohl um den trauten Reiter schlang 
Sie ihre Lilienhande; 
Haho! Haho! ha hopp hopp hopp! 
Fort ging's im sausenden Galopp, 
Der voile Mond schien helle; 
Wie ritten die Toten so schnelle! 

Zur rechten und zur linken Hand 
Vorbei vor ihren Blicken 
Wie flogen Anger, Heid' und Land! 
Wie donnerten die Bracken! 
„Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell! 
Hurra! die Toden reiten schnell! 
Graut Liebchen auch vor Toten?" — 
„Ach nein! doch laB die Toten!" — 

Was klang dort fur Gesang und Kiang? 
Was flatterten die Raben? 
Horch Glockenklang! Horch Totensang! 
„Laf3t uns den Leib begraben!". 
Und naher zog ein Leichenzug, 
Der Sarg und Totenbahre trug. 
Das Lied war zu vergleichen 
Dem Unkenruf in Teichen. 
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„Nach Mitternacht begrabt den Leib 
Mit Kiang und Sang und Yjage! 
Erst fiihr' ich heim mein junges Weib; 
Mit, mit zum Brautgelage! 
Komm Kuster, hier! komm mit dem Chor 
Und gurgle mir das Brautlied von 1 
Komm, Pfaff, und sprich den Segen, 
Eh' wir zu Bett uns legen!" — 

Still Kiang und Sang — die Bahre schwand. 
Gehorsam seinem Rufen 
Kam's hurre! hurre! nachgerannt 
Hart hinter's Rappen Hufen. 
Haho! Haho! ha hopp hopp hopp! 
Fort ging's im sausenden Galopp; 
Der voile Mond schien helle; 
Wie ritten die Toten so schnelle! — 

Wie flogen rechts, wie flogen links 
Die Hugel, Baum' und Hecken! 
Wie flogen links und rechts und links 
Die Dorfer, Stadt' und Flecken! 
„Grant Liebchen auch? Der Mond scheint hell. 
Hurra! die Toten reiten schnell! 
Graut Liebchen auch vor Toten?" 
,Ach! laB sie ruh'n, die Toten!" 

Sieh da! Juchheil Am Hochgericht 
Tanzt' um des Rades Spindel, 
Haib sichtbarlich, bei Mondenlicht, 
Ein lustiges Gesindel. 
„Sa! sa! Gesindel, hier, komm hier! 
Gesindel, komm und folge mir! 
Tanz' uns den Hochzeitreigen, 
Wenn wir das Bett besteigen!" — 

Und das Gesindel husch, husch, husch! 
Kam hinten nachgeprasselt, 
Wie Wirbelwind am Haselbusch 
Durch darre Blatter rpsselt. 
Haho! Haho! ha hopp hopp hopp! 
Fort ging's im sausenden Galopp; 

78 
V

ir
tu

al
 L

ib
ra

ry
 o

f 
F

ac
ul

ty
 o

f 
M

at
he

m
at

ic
s 

- 
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 B
el

gr
ad

e
el

ib
ra

ry
.m

at
f.

bg
.a

c.
rs



79 

Der voile Mond schien helle; 
Wie ritten die Toten so schnelle! 

Wie flog, was rund der Mond beschien, 
Wie flog es in die Ferne! 
Wie flogen oben iTherhin 
Der Himmel und die Sterne! 
„Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell! 
Hurra! die Toten reiten schnell! 
Graut Liebchen auch vor Toten?" 

weh! laB ruh'n die Toten!" — 

„Rapp'! Rapp'! Mich dilinkt, der Hahn schon ruft, 
Bald wird der Sand verrinnen. — 
Rapp'! Rapp'! ich wittre Morgenluft, 
Rappl tummie dich von hinnen! -- 
Vollbracht! Vollbracht ist unser Lauf! 
Das Hochzeitbette tut sich auf; 
Wir sind, wir sind zur Stelle; 
Ha! reiten die Toten nicht schnelle?" — 

Rasch auf ein eisern Gittertor 
Ging's mit verhangtem Zugel; 
Mit schwanker Gert' ein Schlag davor 
Zersptengte SchloB und Riegel. 
Die Flugel flogen klirrend auf, 
Und fiber Graber ging der Lauf; 
Es blinkten Leichensteine 
Ringsum im Mondenscheine. 

Ha sieh! Ha sieh! Im Augenblick, 
Hu! hu! ein graBlich Wunder! 
Des Reiters Koller, Stuck Mr Stuck, 
fiel ab wie marber Zunder, 
Zum Schadel ohne Zopf und Schopf, 
Zum nackten Schadel wird sein Kopf; 
Sein Korper zum Gerippe 
Mit Stundenglas und Hippe. 

Hoch baumte sich, wild schnob der Rapp' 
Und spruhte Feuerfunken; 
Und hui! war's unter ihr hinab 
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Verschwunden und versunken! 
Geheuf! Geheul aus hoher Luft, 
Gewinsel kam aus tiefer Gruft; 
Lenorens Herz mit Beben 
Rang zwischen Tod und Leben. 

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz 
Rundum herum im Kreise 
Die Geister einen Kettentanz 
Und heulten diese Weise: 
„Geduld! Geduld! wenn's Herz auch bright! 
Mit Gottes Allmacht hadre nicht! 
Des Leibes bist du ledig; 
Gott sei der Seele gnadig!" 

Gottfried August Burger 

32 

mie Zrodtenbeiteigung 

Tie 6onne ging aut. Tie 91ebe1 flohen, ink Sefpenfter beim 
britten babnenfcbrei. 3d) ftieg wieber bergauf unb bergab, unb or 
mir ictuDebte bie 1415ne eonne, tinnier neue ectionbeiten beteud)tenb. 
Ter @aft bes Oebirges begfinftigte mid) gang, offettbar unb lief; mid) 
biefen aorgen feinen .5ara feben, rote ibn gewif3 nicbt jeber fat). 2.Iber 
and) mid) fat) ber barn, wie mid) nur menige gefeben t)aben; in 
meinen WugentDimpern flimtnerten ebenfo koftbare Terlen wie in ben 
Graf ern bes Tato. Morgentau feuttete meine Vangen; bie raufcben= 
ben Tannen Derftanben mid), ibre 3tDeige taten fit Doneinanber, 
bemegten lid) unb berab, gleict) ftummen Ellenften, bie mit 
ben .5dnben ibre areube be3eigen, nub in ber aerne hlang's munber:- 

gebeimnizuott, thie Olockengetdute einer Derforenen Valbttirte. 
Van fagte, bas feien bie .5erbengliidtcben, bie im .5ara fo 
ktar unb rein geffimmt finb. 

/lad) bem etanbe ber eonne mar es Vittag, als id) auf eine 
foLbe berbe unb ber Spirt, ein freunblict) btonber junger Ttienict), 
fagte mir, bet.  grofie Zerg, an beffen Wtt id) Itanbe, fei ber alte, mit. 
bertibmte 23rodten. Ziele etunben ringsum liegt kein bans, unb id) 
war frob genug, b4 mid) ber junge 22/enfcb einhib, mit ibm 3u effen. 

febten uns nieber 511 ether 97tabt3eit, bie aus Aare nub trot 
beftanb; bie etiiften erbafcbten bie Arumen, bie Helm, btanken 
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lein fprangen um uns berum, ttlingelten fcbelmild) mit ibren 
GIOclicben unb lacbten uns'an mit ibren groben, Dergniigten Own. 

213ir tafelten rect)t honiglict), nalpneri barauf tett freunbfclyaftlict) 
2.1bicbieb, unb frobltd) ftieg id) ben Zerg binguf. Zalb erupting 
mid) eine Mit(bung bimmelbober Tannen, fur bie id) in jeber 

91efpelit babe. Tiefen Zilumen ift numtidj bas 911acbfen nidjt 
fo gana leicbt gemacbt nrorben. Ter Ilerg ift bier mit olden grotett 
Granitblocken iiberfed, unb bie meiften 231ittme mubten mit ibren 
T3ur3eln biefe eteine umranken ober fprengen unb milbfam ben oben 
fucben, moms fie Nabrung fcb8pfen barmen. Bier unb ba liegen bie 
eteine, gleicbfam ein or bilbenb, iibereinanber, unb oben barauf 
fteben bie 23tiume, bie Tiketittlti4ein iiber jene eteinpforte bin= 
3iebenb unb erft am auf3elerfelben ben 23oben erfaffenb, fo baf3 fie 
in ber freien Quft 3u matfett fcbeinen. linb bod) baben fie fid) 3u jener 
gewaltigen Blibe emporgefdroungen unb, mit ben umIdammerten 
eteinen wie aufammengewatien, fteben fie fetter at ibre bequemen 
Aollegen im 3abmen aoritboben bo flactren 2anbes. — 2tuf ben 
3weigen ber Tanner (*Herten (tic)biirnctren, unb unter benfelben 
fpaaierten bie gelben Birictre. 213enn id) (fold) ein Heins, ebles Tier 
fetr, fo liann id) nicbt begreifen, wie aebilbete Qeute 23ergnitgen 
baran finben, es au beben unb au Olen. 

Oferliebft fdroffen bie gotbenen Connenlid)ter burl) bas bicbte 
Tannengriin. (dine natiirlicbe Treppe bitbeten bie Zaumthuraeln. Bier 
unb ba field man, wie bas %Bailer unter ben Cteinen 'Mabel( bin= 
riefett unb bie nadden Oaumwuraeln nub anfern befpiilt. 21n mand)en 
Drten fprubelt bas 213affer aus ben Ctein .en unb nuraeln Wither 
beroor unb bilbet kleine 213afferflitle. Da 1abt fid) gut fiben. eg mur-
melt unb raufcbt fo wunberbar, bie /Rigel fingew befonbers Pon, bie 
Viume fliiftern mie mit taufenb Bungen; mie mit taufenb 21ugen 
fcbauen uns an bie feltfamen 23erablumen, fie ftrethen nad) uns aus 
bie wunberfam breiten, brotlig geaachten 231utter, fpielenb flimmern bin 
unb ber bie tuftigen eonnenftrablen; bie finnigen Artiutlein eraliblen 
fid) griine Ttiirdren, es ift alles tole Deraaubert, es wirb immer 
beimlicber unb beimlicber 

je Ober man ben Zerg binauffteigt, befto hiiraer, awergbafter 
werben bie Tannen; fie fdrinen immer met)r unb mar aufammen= 
aufcbrumpfen, biz nut Beibelbeeritrauctrer unb 23erghrtiuter iibrig. 
bleibem, cDa wirb e crud) fcbon fiiblbar halter. Die wunberlid)en 
Gruppen ber eranitblildre werben bier erft red)t fittbar; biefe finb 
oft non eritaunlicber er5i3e. Tas mi5gen wobt bie epielbtille Fein, bie 
fict) bie bbf en eeilter einanber auwerfen in ber 213alpurgisnacbt, wenn 
bier bie Begen auf Zelenitielen unb 912iftgabeln einbergeritten hommen. 

Nemaeka eitanka VIII 	 6 
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311 ber Tat, menu man bie obere btitfte bes (Brodiens befteigt, kann 
man fict) nicbt erwebren, an bie ergbipctjen 31ocksberggelcbicbten au 
benken. Cs tit ein tiu4erft anitrengenber /13eg, unb id) war froth aIs 
ich enblicb bas Iangeriebnle 23rochenbau3 au Ze1tdjt bekam. 

?Ns: „Tie argeife" 	 , 	einrict) beine 
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Die Wallfahrt nazi' Kevlaar 

I. 

Am Fenster stand die Mutter, 
Im Bette lag der Sohn. 
„Willst du nicht aufstehn, Wilhelm, 
Zu schaun die PrOzession?" 

„Ich bin so krank, o Mutter, 
Daf3 ich nicht hoe und seh'; 
Ich denk' an das tote Gretchen, 
Da tut das. Herz mir weh." 

„Steh' auf, wir wollen nach Kevlaar, 
Nimm Buch und Rosenkranz; 
Die Mutter Gottes heilt dir 
Dein krankes Herze ganz." 

Es flattern die Kirchenfahnen, 
Es singt im Kirchenton; 
Das ist zu Kollen am Rheine, 
Da geht die PrOzession. 

Die Mutter folgt der Menge, 
Den Sohn, den fiihret sie; 
Sie singers beide im Chore: 
„Gelobt seist du, Marie!" 

II 

Die Mutter Gottes zu Kevlaar 
Tragt heut ihr bestes Kleid; 
Heut hat sie viel zu schaffen, 
Es kommen viel' kranke Lee. 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



Die kranken Leine bringen 
Ihr dar als Opferspend' 
Aus Wachs gebildete Glieder, 
Viel' wachserne FOB' und Hand'. 

Und wer eine Wachshand opfert, 
Dem heilt an der Hand die Wund'; 
Und wer einen Wachsfuf3 opfert, 
Dem wird der FuB gesund. 

Nach Kevlaar ging mancher auf Krticken, 
Der jetzo tanzt auf dem Seil, 
Gar mancher spielt jetzt die Bratsche, 
Dem dort kein Finger war heil. 

Die Mutter nahm ein Wachslicht, 
Und bildete draus ein Herz. 
„Bring das der Mutter Gottes, 
Dann heilt sie deinen Schmerz!" 

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz, 
Ging seufzend zum Heiligenbild; 
Die Trane quillt aus dem Auge, 
Das Wort aus dem Herzen quillt: 

„Du Hochgebenedeite, 
Du reine Gottesmagd, 
Du Konigin des Himmels, 
Dir sei mein Leid geklagt!" 

„I& wohnte mit meiner Mutter 
Zu Konen in der Stadt, 
Der Stadt, die viele Hundert 
Kapellen und Kirchen hat. 

Und neben uns wohnte Gretchen, 
Doch die ist tot jetzund — 
Marie, dir bring' ich ein Wachsherz, 
Heil du meine Herzenswund'. 

Heil' du mein krankes Herze — 
Ich will auch spat und frith 
Inbriinstiglich beten und singen: 
Gelobt seist du, Marie!" 
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III ' 

Der kranke Sohn und die Mutter, 
Die schliefen im KOnmerlein; 
Da kam die Mutter Gottes 
Ganz leise geschritten herein. 

Sie beugte sich fiber den Kranken 
Und legte ihre Hand 
Ganz leise auf sein Herze, 
Und lachelte mild und schwand. 

Die Mutter schaut alles im -Traume, 
Und hat noch mehr geschaut; 
Sie erwachte aus dem Schlummer, 
Die Hunde bellten so laut. 

Da lag dahingestrecket 
1hr Sohn, und der war tot; 
Es spielt' auf den bleichen Wangen 
Das lichte Morgenrot. 

Die Mutter faltet' die Hande, 
Ihr war, sie mate nicht wie; 
Andachtig sang sie leise: 
„Gelobt seist du, Marie!" 

Heinrich Heine 

Wo? 

Wo wird einst des Wandermitden 
Letzte Ruhestatte sein? 
Unter Palmen in dem Wen, 
Unter Linden an dem Rhein? 

Werd' ich wo in einer Wilste 
Eingescharrt von fremder Hand, 
Oder ruhe ich an der Kilste 
Eines Meeres in dem Sand? 

Immerhin! Mich wird umgeben 
Gotteshimmel, dort wie bier, 
Und als Totenlampen schweben 
Nachts die Sterne fiber mir. 

Heinrich Heine 
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34 tt  
Zer Sttabotermann 

Egan begt bier auf ber Stile( 22 orberne n munberlicbe eager' 
non Begen, wie es benn iiberbaupt auf alien norbiften 9Iteeren Wel 
2therglauben gibt. Tie eeeteute bebaupten, mante Sniet ffebe unter 
ber gebeimen Berritaft gang beionberer 	unb bem Hi en 2:Bitten 
berfetben lei es attauftreiben, wenn ben vorbeifabrenben ect)iffen 
atlerlei 218ibermiirtiglieiten begegnen. 211s icy noriges 3atjr einige Bell 
auf ber eee tag, eraliblte mit ber eteuermann unferes etiffes, bie 
beget waren befonbers miicbtig auf ber Sniel 	igtb unb fucbten 
Yebes Stiff, bas bei Tage bori norbeifabren mite, bis our atattaeit 
auf3utjaiten, um es atsbann an Alippen ober an bie Snfetn felbit 3u 
treiben. Sn folcben a-alien bore man bie Begen fo taut butt bie 2uft 
faufen unb um bas etiff berumbeuten, baf; ber Alabotermann ibnen 
nur mit Meter Ellitbe miberiteben Winne. %Is id) nun fragte, men ber 
Alabotermann fei, antmortete bet eratif)ler fely ernitbaft: „Tas ift ber 
gute, unficbtbare etutpatron ber etiffe, ber ba nerbittet, bab ben 
treuen unb orbentliten etiffern kein Lingtiidt begegne, ber ba 
fiberall raft nact)fiebt unb fowl* fiir bie Orbnung wie fiir bie gute 
Wart forgt." 

Ter mactyre eteuermann nerfiterte mil etroas beimtictifer 
etimme, 	 felber febr gut im etiffsraitme Boren, moer 
bie 9Baren gent nod) beffei natftatie, baber bas Anarren ber Gaffer 
unb Aiften, menu bas 911iii'Veferie:baber bismeiten bas Trobnen 
unferer Zaltten unb Zretter. Oft bliminere ber Atabotermann aud) 
°den am etiffe, unb bas gette bann bem 3inimermanne, ber 
baburd) gemabnt merbe, eine fcbabbafte etette ungeldumt ausaubeffern; 
am liebiten aber fete er fit auf bas Zrainiegel, Gum Beiten, bat 
guter 2l3inb tube ober fit nabe. 2tuf mine gage, ob man ibn ntcbt 
feben Winne, erbielt id) our 91ntrnort: 2tein, man ifibe ibn nitt, and) 
Infinite keiner, ibn au fawn, ba er f idj nur bann aeige, wenn keine 
Tettung meir norbanben lei. (linen folcben Galt batte awar ber gute 
eteuermann nod) nitt fait erlebt, aber non anbern mottle -er 
ben Rtabotermann bore man atsbann nom Q3ramieget berab mit ben 
(friftern fpreten, bie ibm untertan finb; body wenn ber eturm au 
ftark unb bas eteitern unvermeiblit toitrbe, fete er ficb auf bas 
eteuer, 3eige fit ba Gum erftenmat unb verfdminbe, inbem er bas 
Cteuer aerbracbe — biejenigen abet bie ibn in biefem furttbaren 
Qiugenbtick ftiben, ftinben unmittelbar barctuf ben Tob in ben gellen. 
Ter etiffskapitan, ber bigier eratibfung mit augetArt batte, latette 
unb nerliterte mir, nor fitniaig unb gar not bunbert 3abren fei auf 
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bem 9neere ber @lade an ben Alabotermann fo fiark gettelen, baf 
man bei Tifcke immer aucb ein Oebeck filr benfethen auf gelegt unb 
on jeber Gpeife, diva bas Zefte, auf feinen Teller gelegt babe, ja, 

auf einigen eckiffen geicklike bas nod) jebt. 

2tus: „Tie 9torbfeebitber" 
	

eintid) Seine 

9:13ir faben am Rifd)eilyatie 

913ir fafen am Wildyrbaufe 
lInb fdruten nad) ber Gee; 
Tie 91benbnebel kamen 
linb fliegen in bie 

Sm 2etickturm murben bie 2itter 
2111m1th 	angefteckt 
linb in ber tvetten Wane 
Warb nod) .ein &tiff entbecht. 

fpracken von Gturm unb Gckiffbruck, 
93om Geemann, unb mie er lebt 
llnb atviicken 	unb Mailer 
llnb angft unb f_-vreube Icktvebt. 

Oir fprad)en von fernen Atiften, 
Zorn Gilbert unb nom TOTb, 

_linb on ben reltfamen 93i511tern 
linb feltfamen eitten bort. 

91m Ganges buffet's unb leuchtet's 
llnb gliefenbilume 
limb fchline, ftille 911enicken 
93or 2olosbiumen knien. 

3n 2apptarib finb fdynubige 2eute, 
T1attki3pfig, breitmdulig unb ktein; 
ete kauern urns Weuer unb batten 
GM) air* unb qualten unb fdyetn. 

Tie 921libcken hord)ten ernftkaft, 
Ilnb enblick fprack niemanb mekr; 
Tas echiff mar nicht mely fict)tbar, 
115 bunkefte gar au febr. 

?Ns: „Tie 91orbfeebilber" Nindtt Seine 
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arieben 

f)oct) am Bimmel ftanb bie eonne 
Ton meif3en 213othen umwogt; 
Tas 91teer mar flit', 
Unb finnenb lag id) am eteuer beo ecbiffes 
Irtiumerifd) finnenb — unb bait) im 213acben 
Unb balb im Gcblummer, fcbaute id) Cbriftus, 
Ten heilanb ber Veit. 
3m wallenb weif3en 'emanbe 
2T3anbeit' er riefengrof3 
abet 2anb unb Veer; 
(to ragte fein 5aupt in ben f)immel, 
Die banbe ftredite er fegnenb 
Aber 2anb unb 91teer; 
linb at ein 5er3 in ber 

rug er bie eonne; 
Tie rote, flammenbe Gonne, 
Unb bas rote, flammenbe Gonnenbera 
(Sof; feine Onabenftrablen 
Unb fein bolbeo, tiebfeliges 2id)t, 
Cirieuttenb unb warmetrb, 
Tiber 2anb unb Veer. 

(4iodtentiltinge 3ogen feiertict) 
Bin unb ber, aogen lute eduptine 
2tn 91ofenbembern bas gteitenbe ed)iff, 
linb 3ogen ez •pietenb ano griine lifer, 
2S30 Titenfcben wobnen, in bocbgetiirmter, 
91agenber etabt. 

SJ Wriebenstounbert 9Zie ftitl bie etabt. 
e5 rut* bas bumpfe eerliuict) 
Der fcbmatenben, fctuviiien (Sewerbe, 
Unb burd) bie reinen, balienben etraf3en 
213anbelten 91tenfcben, weil3gebleibete, 
Talmatueig.tragenbe, 
limb WO lid) &wet begegneten, 
earn fie fict) an, 
Sit ten fie fit auf • bie etirne, 
Unb fcbauten binauf 
Nut) bes beilan-bs Gonnenberaert, 
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das freubig oerfolpenb fein rotes 231itt 
Binunterftrabtle, 
110 breimalfettg fprmten fie: 
„Selobt let jefus 

2tus: „Tie atorbfeebilber". beinrid) brine 

35 
Der Postilion 

Lieblich war die Maiennacht; 
Silberwolklein flogen, 
ob der holden Fruhlingspracht 
freudig hingezogen. 

Schlummernd lagen Wies' und Hain, 
jeder Pfad verlassen; 
niemand, als der. Mondenschein 
wachte auf der StraBen. 

Leise riur das Luftchen sprach, 
und es zog gelinder 
durch das stile . Schlafgemach 
all' der Friihlingskinder. 

Heimlich nur das Bachlein schlich, 
denn der Bliiten Traume 
dufteten gar wonniglich 
durch die stillen Raume. 

Rauher war mein Postilion, 
lieB die GeiBel knallen, 
fiber Berg und Tal davon 
frisch sein Horn erschallen. 

Und von flinken Rossen vier 
scholl der Hufe Schlagen, 
die durchs blithende Revier 
trabten mit Behagen. 

Wald and Flur im schnellen Zug 
kaum gegri.iBt — gemieden; 
und vorbei wie Trautnesflug, 
schwand der DOrfer Frieden. 
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Mitten in dem Maiengliick 
lag ein Kirchhof innen, 
der den raschen Wanderblick 
hielt zu ernstem Sinnen. 

Hingelehnt an Bergesrand 
war die bleiche Mauer, 
und das Kreuzbild Gottes stand 
hoch in stummer Trauer. 

Schwager ritt auf seiner Bahn 
stiller jetzt und trtiber; 
und die Rosse hielt er an, 
sah zum Kreuz hinfiber: 

„Halien muB hier RoB und Rad, 
mag's Ruch nicht gefahrden; 
druben liegt mein Kamerad 
in der kilhlen Erden! 

Ein gar herzlieber Gesell! 
Herr, 's ist ewig schade! 
Keiner blies das Horn so hell 
wie mein Kamerade? 

Hier ich im,mer halten mu% 
dem dort unterm Rasen 
zurn getreuen Brudergruf3 
sein Leiblied zu blasen!" 

Und dem Kirchhof sandt' er zu 
frohe Wandersange, 
daB es in die Grabesruh' 
seinem Bruder drange. 

Und des Hornes heller Ton 
klang vom Berge wieder, 
ob der tote Postillon 
stimmt' in seine Lieder. — 

Weiler ging's durch Feld und Hag 
mit verhangtem Zugel. — 
Lang mir no_ch im Ohre lag 
jener Klang vom Hugel. 

Nikolaus Lenau 
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Aus den „Schilfliedern" 
Auf dem Teich,- dem regungslosen, 

weilt des Mondes holder Glanz, 
flechtend seine bleichen Rosen 
in des Schilfes grfinen Kranz. 

Hirsche wandeln dort am Hugel, 
blicken in die Nacht empor; 
manchmal regt sich das Geflfigel 
traumerisch im tie fen Rohr. 

Weinend muB mein Blick sich senken; 
durch die tiefste Seele geht 
rnir ein sides Deingedenken 
wie ein stifles Nachtgebet! 

Nikolaus Lenau 

Auf der Donau.  

Ein Schifflein auf der Donau schwamm, 
drin saf3en Braut und Brautigam, 

er hfiben und sie druben. 

Sie sprach: „Herzliebster, sage mir, 
zum Angebind was geb' ich dir?" 

Sie streift zuruck ihr Armelein, 
sie greift ins Wasser frisch hinein. 

Der Knabe, der tat gleich also, 
und scherzt mit ihr und lacht so froh. 

„Ach, schifme Frau Done, geb' Sie mir 
ffir meinen Schatz eine hfibsche Zier 1" 

Sie zog heraus ein schones Schwert, 
der .Knab' hatt' lang' so eins begehrt. 

Der Knab', was halt er in der Hand? 
Milchweil3 ein kostlich Perlenband. 

Er legt's ihr urn ihr schwarzes Haar, 
sie sah wie eine Furstin gar. 

„Ach, schline Frau Done, geb' Sie mir 
fur meinen Schatz eine hfibsche Zier 1" 

Sie langt hinein zum andernmal, 
faf3t einen Helm von lichtem Stahl. 
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• • 

Der Knab' vor Freud' entsetzt sith schier, 
fischt ihr einen goldnen Kamm daftir. 

Zurn 'dritten sie ins Wasser griff: 
ach weh! da fallt sie aus dem Schiff. 

Er springt ihr nach, er faf3t sie keck, 
Frau Done reit3t sie beide weg: 

Frau Done hat ihr Schmuck gereut, 
das bilBt der Jfingling und die Maid. 

Das. Schifflein leer hinunterwallt; 
die Sonne sinkt hinter die Berge bald. 

Und als der Mond am Himmel stand, 
die Liebchen schwimmen tot ans Land, 

er hilben und sie driiben. 
Eduard MOrike 

Wanderszene 

Es geht ein Mann mit, raschem Schritt 
nun freilich gelat sein Schatten mit — 
er geht durch Dickicht, Feld und Korn 
und all sein Streben ist nach vorn. 

Ein Strom will hemmen seinen Mut, 
er sturzt hinein und teilt die Flut; 
am andern Ufer •steigt er auf, - 
setzt fort den unbezwungenen Lauf. 

Nun an der Klippe angelangt, 
holt weit er aus, daB jeden bangt; 
ein Sprung — und sicher, unverletzt, 
hat er den Abgrund fibersetzt. 

Was andern schwer, ist ihm ein Spiel, 
als Sieger steht er schon am Ziel; 
nur hat er keinen Weg gebahnt. 
Der Mann mich an Beethoven mahnt. 

Franz Grillparzer 
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36 

%Ito: ,91iicbtlid)er 2Ingtiffa 

213te Id) bie Ilacbt burcbfebte, was id) burcbtebte, wet id) nicbt 
mebr. ltur tveniges ftebt Mar - nor mit. 

2111es ift burcbeinanber. 21tanufcbaften fretnber Tegimenter, too 
fie fiibrerlos geworben finb, gruppieren fit um ben ndcbften Offiger 
ober Unteroffiger. Truppz non breibig, vierbig reuten werben '3u. 
Luellen non einem 5efreiten befebligt. Tort fiiirmf ein etabsoffiaier 
mit bocbgefcbtuungenem Tegen, mit fliegenber ecblirpenqualle. Raum 
3wei Cann fofgen; im niicbffen 9lugenblich baben jicb ibm fcbon 
fiinfaig, fedmig angefcbloffen. Da frifff ben Tapferen bie Augel ins beta. 

Unb immer meitere bilfstruppen brangen nat. 
eton nabern fid) Me beiben frifrben Tivilionen. 
Ter Weinb, bie Rafferlicbe 63arbe, mebrt fict) wie bet* r6tve. 

bau5 fiir haus, Titre fiir Titre, Wenfter fur antler mub erobert werben. 
Um ein Ubr morgens ift Caret tinier. Was nod) non fran36. 

fifdyn eolbaten im Torre iff , wirb gefangen. cDer Tett bat lid) in 
ben „23erfenhten Teufel" 3itriichge3ogen. 

3d) muf3 einmaf in Me Bobe fcbctuen, ben etern fucben, ber 
genau fiber uns ffebt. Bab' id) ibn? 3ff e jener maftgflin3enbe, ber 
jebe Geliunbe nor 9/tiibigkeif bie 2lugen ftlieben miff? Unb es 
bampft, es brobelt, es fcbreit, es wimmert, es betet, es ffobnt 3u 
ibm Ennui. 213ie gfeicbgilltig ibm bas 

9In irgenb we* Drbnung ift nor Tagesanbruch nicbt 3u 
benken. 91ber es hitt affnitibfict) 91ube ein. Tao etieben bort auf. 
Nur ab unb 3u hnaftert's nod): irgenb ein iiberrajcbter Trupp webrt 

2fber immer 	lit bas •Weuern wieber 3u C(nbe. 
Oegen 9Itorgen will id) an einem brennenben battle vorbei, 

um an ben toeftfidyn 'Rani) be (Dorfes 3u gefangen. 21I5 id) in i ben 
(arten trete, febe id) eine &rune role aus einem nacbsfiguren. 
Simmer: fecbs, fieben fran36fifcbe 3nfanferiffen, bie an bem nod) 
fladternben aeuer ger* baben, finb bier Doh ben Unfrigen fiber= 
rafcbt• Da fie att ibrem ('ewebren gegriffen baben merben, Daft jldj 
3u ergeben, lo finb fie fofort niebergefcboffen. Nun fiegen unb fiben 
fie in ber rage um bie. qualmenben 5ol3fdyite, in ber Me MI* 
Augel fie traf. 

2teben Upen, als wenn 'er ben Turtbrud) butt bie Bectte 
babe er3tvingen molten, Fein (tsefic)t ift mir augewanbf, ift, bas baupt 
ein wenig nacb binfen gefunken, ein alter eergeanfallajor ber q•arbe. 
3uanen 3ufammengebrodyn. eein filberweiBer 23art bAngt ibm bis 
bum Gullet. Tie elyen3eict)en aus ber Arim, von eofferino unb 
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Ocigenta, aus Ebina unb 9111egilio Ittniichen bie golboerftnorhelte 
burhelblatte Jake. Tiefer QIIte umfaf3t mit bem red)ten 91rm einen 
blutfungen Difiaier, ber Leine Ninbe bem eergeant.ealor urn ben 
bals gelegt bat. eein bleites ift umfloffen non bem tangen 
Zarte be @arbe.3uaoen. Tie 2inhe bo alten Oarbiffen bat fit mit 
gehriimmteften aingern in bie cDornen gehrampft. 

Qteben biefen, ben Roof Ititelnb an eine Vatter gelegt, ftliift 
ben Tobeolcblaf emit nod) febr funger linteroffiaier meines QUO. 
mento. Qloct) bat ber Zampir rob bie friften, roten 3angen nicht 
ausgefogen. ift ein eefitt „nate Milt unb Z(ut". eeine linhe 
Banb bat im etur3 einen pollen 91ofenftraut ergriffen unb biefen 
attf bie 23ruft berabgeogen. 

213ie 	 ItIttg mein Tinge humjimmel auf. cDa 
ftanb bie unenbact) feine blaugelbe eitel bes erften 3unebmenben 
911tonbe5. 

stun mottle id) welter, alo fid) eine ftwere janb auf meine 
etulter legte. (ts mar , bie Aanb meines Tioifionsgenerals: 

„3d) fah, tole Cie eben nad) oben 'tauten. (to war 3t)r 
flitter 213unft: ware biefe grauenbafte Qtacbt oorbei. 3d) !mete ibn 
mit 3bnen atm Mei.  QIusbalten, Qluobalten. Um ein 21br biefe 
Qtacbt telegrapbierte id) Leiner Si nigltcben ,bobeit, bah 912aret tinier 
lei. %Sir mciffen nun unfere lehte Qinftrengungen baron, fehen, einen 
etwaigen 9.ingriff porn „23erfenhten Teufel" ber ab3uwebren in ben 
arillgtunben. %bet fie hommen nid)t. Trohbem Q3orficbt. Cowie ber 
9norgen grant, toirb bas erfte fein, bie 23ertotOeten wegaubringen. 
Cis fteben fton breibunbert Aranhenroagen ()inter bie 
berantelegrapbiert babe. ebenfo eilen uno non alien Geffen %rate 3u. 
3n Oranb Tflesnil mirb bie grope Terbanbplat fein. 

Dann aber miiffen fit bie Qtegiementer unb 23rigaben fammeht 
es ift not des burd)einanber. Tinge, mein Lieber flinger Aamerab, 
bleier atilt* 91ngriff ber erfte unb tette fein, ben Lie mitgematt 
baben. Drbnen Cie tEjn niemals an, wenn nitt, toie in biefem 
es bie 93flitt flreng gebietet." 

* 	* 
3d) ifebe bath born am toeftliten Tanbe. Mann an 912ann 

brtingt fit bid)t bei bid)t mit fertiggemacbten Oemebren. eine ber. 
angebolte 23atterie finite ibre eeftiihe, mit Rartiltften getaben, Der= 
einaelt t)ingeftellt, too ber beffe 1310 au fein ld)eint. 

es btimmert, ein etuf3erft hilbler Dfiroinb um,toebt uns fiinf 
Ttinuten eifig. Tie 91torgenri5te. Tie eonne. limb bie eonne, bie 
eonne befteint ein grtif3lit 230  
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Arankettroagen auf Aranhenwagen mit ben leicbteften i=aebern 
flibrt in 9Ttaret3 ein. Vie in ben ,Oadiofen werben bie Zerrounbeten 
bineingefdpben. jeber raagen knit 3mei beberbergen. magibile 
ed)onung mirb angenranbt. Tie Trate flub, mit aufgehrempeften %men 
ober gar rockbar, an ber TOM. Wenn irgenb angtingig, wirb bus 
meitere ftir ben Zerbanbviab serf art. 

Tun fammeln fist) bie Truppenteile. 
21m Tacbmittag um vier Ubr 'kW meine Tintlin eine etunbe 

tinter @ranb Tlesnii. eine 213od)e Tube ift uno verfprodrn. 
Ten ndcblien Ttorgen betobt ein agobefebt unfere Ovifion. 

Ter TeDifionsgeneral felbft reitet von Zataillon au Zatainon, urn 
einige Imre, warme, aiinbenbe Tanttesworte au fagen. 

21u5: „One Sommericbladlt" 	 Tetley von Vliencron 

Tot) in filoen 

3m Veiaenfetb, in ilitrn unb Coin 
2iegt ein Gotha unaufgefunben, 
3tvei rage fcbon, amei Tdcbte fd)on, 
Ttit fdyneren TOunben, unverbunben. 

Turfitibergualt unb fiebertvilb, 
3m robeettampf ben Aopf erboben. 
din lebter Traum, ein Iebtes Zilb, 
eein brecbenb 2fuge fcblagt nacb oben. 

Tie eenfe raufcbt im Tbrenfefb, 
fiebt Fein Dorf im Trbeitzfrieben, 

abe, bu ,.beimattvelt — 
Unb beugt bas Aaupt, unb ift verfd)ieben. 

Tetley von 2itiencron 

rytatiernbe aatmen 
unb frobe6 Oebriing 
aliegenbe Strtinae 
unb eiegesgefeinge. 

eiegeofeit 

eduveigenbe @Ober, 
e. 	ZeriSbung unb Grauen. 

223eihenbe Artinae, 
verlaffene arauen. 

Aeif3e6 ltmarmen 
nact) fdpneratitem eetinen. 
Q3recbenbe S5er3en, 
erftorbene Triinen. 

Tetlev von 2iliencron 
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37 

Herbstbild 

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 
Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
die schonsten Fruchte ab von jedem Baum. 

0, stOrt sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber halt, 
denn heute lost sich von den Zweigen nur, 
was vor dem milden Strahl der Sonne fallt. 

Friedrich Hebbel 

Nachtlied 

Quellende, schwellende Nacht, 
voll von Lichtern und Sternen: 
In den ewigen Fernen, 
sage, was ist da erwacht? 

Herz in der Brust wird beengt, 
steigendes, neigendes Leben, 
riesenhaft fithle ich's weben, 
welches das meine verdrangt. 

Schlaf, da nahst du dich leis 
wie dem Kinde die Amme, 
und urn die diirftige Flamme 
ziehst du den schutzenden Kreis. 

Friedrich Hebbe 

Aus: „Siegfrieds Tod" 
Alles war zur Jagd gerustet. Die Jager zogen aus der Stadt und setzten 

fiber den Rhein. Ein frohliches Jagen begann, das dauerte bis zur Mittagsstunde. 
Siegfried hatte das meiste Wild erlegt. Die Heiden waren von dem Rennen in 
der Sommerhitze mode und durstig. Sie setzten sich nieder auf den grunen 
Anger und reichliche Speise wurde ihnen aufgetragen. Aber es gab keinen 
Wein. Hagen sagte: ,,lch weiB in der Nahe einen kfihlen Quell, dahin kOnnen 
wir gehen." Das war dem durstigen Siegfried recht. Er stand bald vom Tische 
auf und ging mit den Rittern nach dem Quell. Hier nahm er Schwert und 
Kocher ab, den Speer lehnte er an einen Ast der Linde, den Schild legte er 
neben den Quell. Doch so sehr ihn auch dfirstete, er frank, nicht, ehe der 
Konig kam. Der Quell war lauter und kuhl. Gunther neigte sich nieder und 
trank. Nach ihm auch Siegfried. Da sprang Hagen rasch herzu und tOtete den 
trinkenden Heiden. 
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Vierter Akt. 
Elfte Szene. 

Kriemhild, Siegfried und Hagen. 

Kriemhild. Ihr geht zur Jagd? 
Siegfried. Jawohl! Bestell' dir gleich den. Braten 1 
Kriemhild. Teurer Siegfried, bleib daheim. 
Siegfried. Mein Kind, eins kannst du nicht zu frith erfahren, 

Man bittet einen Mann nicht: Bleib daheim. 
Man bittet: Nimm mich mit! 

Kriemhild. So nimm mich mitt 
Hagen. 	Das wird nicht gehn! 
Siegfried. Warum nicht? Wenn sie 's wagt? 

Es wird ja wohl das erstemal nicht sein! 
Den Falken her! Ihr, was da fliegt, und uns 
Was hfipft und springt. Das gibt die beste Lust. 
Die 'eine sitzt voll Scham in ihrer Kammer, 
Die andre zerge in den Wald hinaus? 
Es war' wie Hohn ls 

Siegfried. Das hab' ich nicht b"edacht. 
Jawohl, es kann nicht sein. 

Kriemhild • So wechsle nur das Kleid! 
Siegfried. Noch einmal? Jeden- deiner Wfinsche 

Erftill' ich, keine Grille. 
Kriemhild • Du bist herb. 
Siegfried. La13 mich hinaus! Die Luft nimmt alles weg, 

Und morgen abend bitte ich dir ab! 
Hagen. 	So kommt! 
Siegfried. Jawohl. Nur noch den AbschiedskuB. 

(Er umarmt Kriemhild.) 

Du staubst dich nicht? Du sagst nicht „Morgen 
abend 1" 

Wie ich? Das nenn' ich edel. 
Kriemhild. Kehr' zurtick! 
Siegfried. Ein wunderlicher Wunsch! Was hast du nur? 

Ich zieh' hinaus mit tauter guten Freunden, 
Und wenn die • Berge nicht zusammenbrechen 
Und uns bedecken, kann uns nichts geschehn I 

Kriemhild . 0 well! .Gerade das hat mir getraumt. 
Siegfried. Mein Kind, sie stehen fest. 
Kriemhild (umschlieSt ihn nochmals). Kehr' nur zurtick! 

(Die Recken ab.) 

Hagen. 
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Zwolfte Szene. 

Kriemhild. Siegfried! 
Siegfried (wird noch einmal sichtbar). Was ist? 
Kr i e mhil d. Wenn du nicht arnen wolltest — 
Hagen (folgt Siegfried rasch). Nun hast du deine Spindel schon? 
Siegfried (zu Kriemhild). 	 Du htirst, 

DaB sich die Hunde nicht mehr halten lassen, 
Was soil ich? 

Hagen. 	Warte doch auf deinen Flachs! 
Du sollst im Mondschein mit den Druden spinnen. 

K r iem hi I d. Geht! Geht! Ich wollte dich nur nochmal sehn! 
(Hagen und Siegfried ab ) 

Dreizehnte Szene. 
K r i e m hil d. Ich finde nicht den Mut, es ihm zu sagen, 

Und rief' ich ihn noch zehnmal wieder um. 
Wie kann man tun, was man sogleich bereut! 

Vierzehnte Szene. 
Gerenot und Giselher treten auf. 

K r i emhil d. Ihr noch nicht fort? Die schickt mir Gott hieher ! 
Ihr lieben Bruder, laBt euch herzlich bitten, 
Gewahrt mir einen Wunsch, und wenn er euch 
Auch toricht scheint. Begleitet meinen Herrn 
Auf Schritt und Tritt und bleibt ihm stets im 
Rticken. 

Gerenot. 	Wir gehn nicht mit, wir haben keine Lust. 
Kriemhild. Ihr keine Lust! 
Giselher. 	Wie sprichst du? Keine Zeit! 

Es gibt so viel fur diesen Zug zu ordnen. 
Kriemhild. Und eure Jugend ward damit betraut? 

Wenn ich euch teuer bin, wenn ihr es nicht 
Vergessen habt, daB e i n e Milch uns nahrte, 
So reitet nach. 

Giselher. 	Sie sind ja langst im Walde. 
Gerenot. 	Und e i n e r deiner Bruder ist ja mit. 
Kriemhild. Ich bitte euch! 
Giselher. 	Wir milssen Waffen mustern, 

Du wirst es sehn. (Will gehen.) 
Kriemhild. So sagt mir nur noch eins: 

Ist Hagen Siegfrieds Freund? 
Gerenot. 	Warum denn nicht? 
Kriemhild. Hat er ihn je gelobt? 

Nemaelta eitanka, VIII 	 7 
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G i s e l h e r. 	Er lobt ja schon, wenn er nicht tadelt, 
Und ich horte nie, dab er ihn tadelte. (Beide ab.) 

K r i e m hil d. Dies angstigt mich noch mehr als alles andre. 
Die nicht mit! 

Ffinfzehnte Szene. 
Frigga tritt auf. 

K r i e m hil d. Du, Alte? Suchst du mich? 
F r i g g a. 	Ich suche niemand. 
Kriemhil d. So willst du etwas fur die KOnigin? 
F r i g g a. 	Auch nicht. Die braucht nichts. 
Kriemhil d. Nichts und immer nichts! Kann sie denn nicht 

verzeihn? 
F r i g g a. 	Ich weiB es nicht! 

Sie hatte keinen AnlaB, es zu zeigen, 
Sie wurde nie gekrankt kh hOrte Horner, 
Gibt's heute Jagd? 

Kriemhil d. Hast du sie wohl bestellt? 
F r i g g a. 	Ich! — Nein ! 	(Ab.) 

Sechzehnte Szene. 

Kriemhil d. 0 hatte ich 's ihm doch gesagt! 
Du teurer Mann, du hast kein. Weib gekannt, 
Jetzt seh' ich 's wohl! Sonst hatt'st du nimmermehr 
Dem zitternden GeschOpf, das sich aus Furcht 
Verrat, ein solch Geheimnis anvertraut! 
Noch hore ich den Scherz, mit welchem du 's 
Mir in die Ohren flustertest, als ich 
Den Drachen pries! Ich lieB dich schworen, 
Es keinem Menschen weiter zu entdecken, 
Und jetzt — ihr Vogel, die ihr mich umkreist, 
Ihr weiBen Tauben, die ihr mich begleitet, 
Erbarmt euch meiner, warnt ihn, eilt ihm nacht 

(Ab.) 
Aus: „Die Nibelungen. Zweite Abteilung" 	 Friedrich Hebbet 

Lebewohl 
Morgen muf3 ich weg von hier 
und mull Abschied nehmen; 
0 du allerschonste Zier! 
Scheiden, das bringt Gramen. 
Da ich dich so treu geliebt, 
fiber alle MaBen, 
soli ich dich verlassen. 

Wenn zwei gute Freunde sind, 
die einander kennen, 
Sonn' und Mond bewegen sich, 
ehe sie sich trennen. 
Noch viel grOBer ist der Schmerz, 
wenn ein treu verliebtes Herz 
in die Fremde ziehet. 
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Kiisset dir ein Ltiftelein 
Wangen oder Hande, 
denke, daB es Seufzer sei'n, 
die ich zu dir sende; 
tausend schick' ich taglich aus, 
die da wehen um dein Haus, 
weil ich dein gedenke. 

Clemens Brentano und Achim von Arnim 

0 lieb', so lang' du lieben kannst! 

0 lieb', so lang' du lieben kannst, 
o lieb', so lang' du lieben magst! 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
wo du an Grabern stehst und klagst! 

Und wer dir seine Brust erschlieSt, 
o tu' ihm, was du kannst, zu lieb! 
Und mach' ihm jede Stunde froh, 
und mach' ihm keine Stunde trub! 

Und hiite deine Zunge wohl, 
bald ist ein buses Wort gesagt. 
„O Gott, es war nicht bos' gemeint!" 
Der and're aber geht und klagt. 

0 lieb', so lang' du lieben kannst, 
o lieb', so lang' du lieben magst! 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
wo du an Grabern stehst und klagst! 

(gekurzt) 	 Ferdinand Freiligrath 

38 

glue: „Zer Statonfteg" 

T er 	a g en f t e g ift nanifid) ber 223eg, auf tnekbem ein beuticber 
Taron bie ransofen, bie bas ectifor3 ediranben befegt ()iehen, ben Treuf3en in 
ben 22iichen gefiibrt bat. 

3m „Stagenfteg" (1889) ift bem edniftfteffer eubermann eine ber beften 
(graCiblungen gefungen. Waft in bramatifd)er epannung burd)leben mit ben 
febonungsloien Stampf mit, in bem ber eobn eines Zeal:hers Lion 1806 trog 
eigener Thd)tigheit unb uaterliinbifdier Oefinnung unter bes Zaters eebulb 511 
leiben bat, bis er auf bem edilad)tfelb non i g n g  im Tob &16fung finbet. 
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Ter ariebe war geid)toffen. Tie Vett, mit welcher ber Aorie 
ein batbes Menfdrnalter binburcb aan gball 3u fpielen gewagt, bane 
itch toiebergefunben. — 

3erfcbunben, aerfett, aus taufenb 78unben btutenb, mit ecblacbt. 
felbern beflit wie mit eiternben ectpoken, balb Aircbbof unb t)att) 

rtimmerftlitte — fo fanb fie ficb wieber. 
%bet bie 9ftenfcbbeit, bie iiingft befreite, at)nte nitts Don bem 

eigenen jammer. — Oar ber 3oben, aus bem ibr Orot entfprof, 
auci) mit 3tut gebiingt — nun mob' ! — fo trug er fortan um fo 
reicbere arucbt; batten Ruget unb Zafonett aucb ibre gelicbtet, 
toaz tat's? — fo fanben bie Ubrigbfeibenben Taum, bie etlenbogen 
ausauftemmen. — Van honnte body wieber regen in bem locker 
gemorbenen 221enfcbentiniiuel. 

(gin ein3iger 3ubelfcbrei von eibrattars aelfen bis bum giorbhap 
t)atlte gen himmet auf. — 21n iebem elochenftrange tying ein aappelnber 
Turf*, Don febem 211tar, aus jebem Stimmertein erfcbott ein Tank-
gebet. — — — Die Zrauernben oerttrocben 114 ibre Stage erftichten 
bie 2obgeftinge, ibre Zranen fog bie (`;rbe mit bemfelben Oteicimut 
ein, mit bem fie bie 231utstropfen ber @efattenen in lid) aufge= 
nommen batte. 

Sur fcbonen Tlaienaeit waren in 13aris bie ariebensartiftel 
unter3eict)net worben. — — 3n ben 231uttacben btiibten bie Wien, 
unb aus ben 91umpethammern botte man bie blutgetriinItten 
banner. — Tie Zourbonen hrocben aus ben VinfteIn beroor, in bie 
'Robespierre% giafiermeffer fie gefagt batte, wifcbten fid) bie fcblaf. 
truntienen Qiugen aus unb fingen flott regieren an. Zergeffen 
batten fie nicbts, geternt nur eine fcbane neue 3okabet aus Tattety-
ranbs Qn.tout.cas.-qibel! ete lautete : 2egitimititt. 

Tie iibrige Oen batte au Diet mit lid) au tun, batte 3u Diet 
an elegeztirdnaen 3u winben unb Tottale aum Villhomm au tire= 
ben3en, ats bat fie Pit um biefe aarce hiimmern honnte. 

eerifttet nom aieber ber Cirtnartung ftarrte ein jebes auge gen 
Veften, timber fie hommen muf3ten, bie Betben, bie lorbeergehri5nten, 
fie, bie um ber beitigen abotte mitten, um 2Beib unb Ainb, um 
2lect)t unb Zatertanb ben Weuerfcbtiinben bes ttorfiften Ttimons 
2eib nub 2eben bargeboten batten. — 3n feine binterften Bi5blen 
t)inein batten fie ibn oerfolgt, biz er geknebett ibren aiii3en 
getegen. 

50 batten bie beutfcben (Eic)en fish neu begriint, gewartig, 
atzbatb mit 2acben gepliinbert au werben, ba begannen bie eieger 
beimauhebren. 
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Toran — in froben, 51Danglofen eciptirmen — -ber Gioia, bie 
231iite bes Taterlanbes, bie eabne ber %eiten, bie ats freiwittige 
Sager mit eigenem Tferb unb eigenen 2I3affen in ben beiligen Arieg 
gegogen waren. 

Stir neg butt Teutftlanb war ein eingiger 9teigen rauftenber 
aefte. T3obin fie hamen, traten fie auf giofen; bie ftaniten Sung= 
frauen =Men on ibnen geliebt, bie ebelften QBeine wollten on 
ibnen getruntten fein. 

£inter ibnen ber ergol3 fit ein etrom Don Aofahen fiber bie 
beutften @efilbe. Tor einem Sabre, at fie gteit einer urienictm 
bunter ben haIbtotgehel3ten Steffen ber grof3en 2Irmee einbergefagt 
waren, batte Teutftlanb fie jubelnb ats Q3efreier begrilf3t, Ellagiftrate 
batten fie in feierlicbem 3uge eingebolt, Bbmnen waren gu ibrem 
93reife gebid)tet worben, unb blattaugig germanifcbe eentimentalitat 
war iibergefloffen gtt Ounften ungewaftener Tatarenmauter. 

2tuct) jest wurben fie pftittftulbigft gefeiert, aber bie eelplucE)1 
ber Teutfcben fcbaute fiber fie hinting, als waren fie nur bie ecbatten 
beret, bie nod) hommen follten. 

enb1it [[amen auct) fie — bie Manner bez Toff's, fie, 
bie Rein anbres Aapitat afs ibr nadites 2eben befeffen batten, urn 
es bem Tatertanbe anbeimattgeben. (tin abaft wie Don geborftenen 
Trompeten ging Dor ibnen ber — trage etaubroothen ftleppten fit 
binterbrein. 

Ticbt bode nub berrlict), wie bie c13bantafie bet beimgebtiebenen 
fie fid ausgemalt, ein etrablenbiabem fiber bem baupte, ben 
waIlenben Mittel gteicb einer Toga um ben frolgen 2eib geftlagen, 
— ffumpf unb bumpf rote abgetriebene fcbinuig unb ger , 

 tumpt, Don lingegiefer ftrobenb, bie Zarte Don etaub unb ecbweif3 
gufammengehlebt, fo het)rten fie beim. — Bier einer, ber, Welt unb 
abgegebri wie ein ectuDinbfilcbtiger, nur miibfam einen of Dor 
ben anbern fcbob, bort einer, ber Dertiert unb gierig in bie 21unbe 

. Wile, ben 213iberfcbein Don 93ranb unb elut im trilben Wlachern 
bes 91ugez, bie tinotigen Wiittfte not Unmet Don 911orblult gufammen. 
gehrampft. qtur t)ie nub ba leuttete ber reine (Slang bocbbergiger 
(Iiiibrung atm triinenerfiffitem 21uge, nur t)ie unb ba fatteten fiber 
bem Aolben fit gruel Banbe banhbar gum Gebef.... 

2tber roillhommen waren fie alle. — limb fo Derrobt unb Der= 
fteinert batte nod) niemanben bas blutige %ticbergerDerbe, bat nitt 
Tranen tut Suffe i§m gum 2abfal wurben unb bie 2Ibnung wieber. 
tiet)renber reinerer 3eit in feiner eeele auf bammern lief en. 

Wreitit gang mit einemmal lief3en bie aufgeftatelten 2eiben= 
fcbaften fid) nitt Sur Tube bringen. — Tie adult, bie bisber bas 
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ecbmert gefilbrt, braud)t 3eit, um ficb tnieber an bie 13ffugfcbar ober 
baz Ilict)tmaf3 311 gerubbnen, unb nicbt lebermanns Oacbe tit es, bie 
mitbe lingebunbenbeit bes Zimahs am frommen 6erbfeuer au 
nergeffen. — — 

The nerd) iebem ariebensfd)luffe gab's brum aud) 2tnno 14 fiir 
Teutfobtanb eine toile 3eit. Das 3air, beffen tame 3u uns, ben 
epatgeborenen, wie eM grof3er 2.11313orb arm 2obgerangen, Orget= 
raufcben unb Otochenhtang beriibertont, fat) met)r an @etnatttat unb 
93erbredrn abs irgenb eines norber ober fpater. Zefonbers with 
gebarbete bie entfeffette Zeftie im Cenften fict) in jenen Oiftrikien, 
in meIcben nor bent Ariege bet nbermut bet 3ran3en in tenter 
ganaen morberifcben 2uftigheit gebauft bane, unb am mitbeften ba, 
coo ber TIutgeruct) non ecbtacbtfetbern, ber aeuergteift Don ange= 
3iinbeten 113obnftiitten aud) bie einne ber S5eimgebtiebenen mit 
minten Zilbern erfillIt batten, mo gar beimlicber Zerrat unb titchifcbe 
aeiAeit nod) immer ungefiibnt nab 91adr fcbrieen. 3aft fd)ien es, 
als ob ber aufgerniibIten Zatertanbsliebe bie etrome iiingft gefloffenen 
Tittles nod) nicbt geniigten, bie ecbmact) bes pergangenen 3abr= 
aelptes abauroafcben. 911an konnte is nid)t abnen, baf ber horfifcbe 
Geier, ber in feinem Snfethafig gefangen faf3, fd)on ben eifernen 
ed)nabel mebte, um bie (itternabe 3u burcbfeiten, unb bah nod) 
manctre giber non quiftenben 23lutes fid) iiffnen fate, ebe er garland) 
aur 'Rube tam. — 

erniann eubermann 

39 

Die Riickkehr der Franzosen aus RuBland 

In den ersten Tagen des Jahres 1813 fielen die Schnee-
flocken; weif3 wie ein Leichentuch war die Landschaft. Da bewegte 
sich ein langsamer Zug gerauschlos auf der LandstraBe zu den 
ersten Hausern der Vorstadt von Berlin. Das waren die zurfick-
kehrenden Franzosen. Sie waren vor einem Jahre der aufge-
henden Sonne zugezogen mit Trompetenklang und Trommelge-
rassel, in kriegerischem Glanze und emporendem Ubermut. Endlos 
waren die Truppenziige ge.wesen; Tag ffir Tag, ohne Aufhoren 
hatte sich die Masse durch die Stra8en der Stadt gewalzt; nie 
hatten die Leute ein so ungeheures Heer gesehen, alle VOlker 
Europas, jede Art von Uniformen, hunderte von Generalen. Die 
Riesenmacht des Kaisers war tief in die Seelen gedrfickt; das 
kriegerische Schauspiel mit seinem Glanze und seinem Schrecken 
ftillte noch die Phantasie. 
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Aber was jetzt zuruckkehrte, das kam klaglicher, als einer 
im Volke getraumt hatte. Es war eine Herde armer Sunder, die 
ihren letzten Gang angetreten hatten; es waren wandelnde Lei-
chen. Ungeordnete Haufen, aus alien Truppengattungen und Na-
tionen zusammengesetzt, ohne Kommandoruf und Trommel, lautlos 
wie ein Totenzug nahten sie der Stadt. Alle waren unbewaffnet, 
keiner beritten, keiner in vollstandiger Montur, die Bekleidung 
zerlumpt und unsauber, aus den Kleidungsstticken der Bauern 
und ihrer Frauen erganzt. Was jeder gefunden, hatte er an Kopf 
und Schultern gehangt, urn eine HUlle gegen die markzerstOrende 
Kalte zu haberr: alte Sacke, zerrissene Pferdedecken, Teppiche, 
frisch gezogene Haute von Katzen und Hunden. Man sah Gre-
nadiere in groBen Schafpelzen, Kfirassiere,. die WeiberrOcke wie 
spanische Mantel trugen. Nur wenige hatten Helm oder Tschako; 
jede Art Kopftracht trugen sie: bunte und weif3e Nachtmtitzen, 
wie sie der Bauer trug, tief in das Gesicht gezogen, ein Tuch 
oder ein Stuck Pelz zum Schutze der Ohren dartiber geknupft, 
Tticher auch uber dem untern Teile des Gesichts. Und dock war 
der Mehrzahl Ohren und Nasen erfroren und feuerrot; erloschen 
lagen die dunkeln Augen in ihren Hohlen. Selten trug einer Schuh 
oder Stiefel; glficklich war, wer in Filzsocken oder in weiten 
Pelzschuhen den elenden Marsch machen konnte. Vielen waren 
die Fill3e mit Stroh umwickelt, mit Decken, Lappen, dem Felle 
der Tornister oder dem Filze von alten Hfiten. Alle wankten 
auf Stocke gestiitzt, lahm und hinkend. Auch die Garden unter-
schieden sich von den ubrigen wenig; ihre Mantel waren ver-
brannt; nur die Barenmtitzen gaben ihnen noch ein militarisches 
Ansehen. So schlichen sie daher, Offiziere und Soldaten durch-
einander, mit gesenktem Haupte, in dumpfer Betaubung. Alle waren 
durch Hunger und Frost und unsagliches Elend zu Schreckens-
gestalten geworden. 

Tag fur Tag kamen sie jetzt auf der LandstraBe heran, in 
der Regel sobald die Abenddammerung und der eisige Winter-
nebel uber den Hausern lag. Schrecklich war das lautlose Er-
scheinen der Franzosen; entsetzlich waren die Leiden, welche 
sie mit sich brachten. Die Kalte in ihren Leibern sei nicht 
f ortzubringen, ihr HeiBhunger sei nicht zu stillen, behauptete das 
Volk. Wurden sie in ein warmer Zimmer geffihrt, so drangten 
sie sich mit Gewalt an den warmen Ofen, als wollten sie hinein-
kriechen; vergebens miihten sich mitleidige Hausfrauen, sie von 
der verderblichen Glut zuruckzuhalten. Gierig verschlangen sie 
das trockene Brot; einzelne vermochten nicht aufzuhoren, bis sie 
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starben. Bis nach der Schlacht von Leipzig lebte im Volke der 
Glaube, daB sie mit ewigem Hunger vom Himmel gestraft seien. 

Uberall in den StAdten der HeerstraBe wurden fur die 
Heimkehrenden Lazarette eingerichtet, und sogleich waren alle 
Krankenstuben uberffillt; giftige . Fieber verzehrten dort die letzte 
Lebenskraft der Ungliicldichen. Ungezahlt sind die Leichen, 
welche dort herausgetragen wurden. Auch der Burger mochte 
sich hiiten , daB die Ansteckung nicht in sein Haus drang. Wer 
von den Fremden vermochte, schlich deshalb nach notdfirftiger 
Ruhe mude und hoffnungsios der Heimat zu. Die Buben auf der 
StraBe aber sangen: „Ritter ohne Schwert, Reiter ohne Pferd, 
Fluchtling ohne Schuh, nirgends Rast und Ruh'." 

Gustav Frey tag 

Die Grenadiere 

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', 
Die waren in RuBland gefangen. 
Und als sie kamen ins deutsche' Quartier, 
Sie lieBen die KOpfe hangen. 

Da hOrten sie beide die traurige Mar': 
DaB Frankreich verloren gegangen, 
Besiegt und zerschlagen das groBe Heer, 
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen. 

Da weinten zusammen die Grenadier' 
Wohl ob der kiaglichen Kunde. 
Der Eine sprach: „Wie weh wird mir, 
Wie brennt meine alte Wunde!" 

Der Andere sprach: „Das Lied ist aus, 
Auch ich mtichf mit dir sterben, 
Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, 
Die ohne mich verderben." 

,,Was schert mich Weib, was schert mich Kind! 
Ich trage weit beBres Verlangen; 
LaB sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, —
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen1" 

„Gewahr' mir, Bruder, eine Bitt': 
Wenn ich jetzt sterben werde, 
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, 
Begrab' mich in Frankreichs Erde. 
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Das Ehrenkreuz am roten Band 
Sollst du aufs Herz mir legen; 
Die Flinte gib mir in die Hand, 
Und Oft mir um den Degen. 

So will ich liegen und horchen still 
Wie eine Schildwach', im Grabe, 
Bis einst ich MIT Kanonengebrull 
Und wiehernder Rosse Getrabe. 

Dann reitet mein Kaiser wohl uber mein Grab, 
Viel Schwerter klirren und blitzen; 
Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab, — 
Den Kaiser, den Kaiser zu schiitzen!" 

Heinrich Heine 

40 

Zrict OwDor Romero an feinen Zater 

Olen, am 10. 921tir3 1813. 

2ieblter Zater! 3d) fd)reibe Tit biesmal in einer 9Ingelegenbeit, 
bie, wie ich bas tette Tertrauen 	Tit babe, Tick weber befremben 
nod) erfcbredien wirb. Tetrad) fcbon gab id) Tir einen 	iiber 
mein Zorbaben, bah fekt Sur 2leife gebieben ift. Teutfcbtanb ftebt auf; 
ber pre** abler ertpeckt in alien treuen heraen burl) feine ktibuen 

Iiigelfttage bie grof3e $offnung einer beutfcben, wenigftens norb= 
beutfd)en yreibeit. Tteine Aunft feufat nab ibrem Zatertanbe — Iaf3 
mid) ibr warbiger jtinger feint — 3a, tiebIter Zater, id) wilt eotbat 
werben, will bas bier gewonnene gtiicklicbe unb forgenfreie 2eben mit 

reuben bimverfen, um, fei's aud) mit meinem Mute, mir ein Zater. 
(nub au erktimpfen. — Tenn's nicbt flbermut, 2eicbtfinn, Wilbbeit! — 
Q3or anni jabren Witte id) es fo nennen {Olen; jebt, ba id) rneif3, 
wet* eeligkeit in biefem 2eben reifen harm, fett, ba carte eterne 
meines &ticks in fcbaner Ttitbe auf mid) nieberteud)ten, jekt ift es, 
bei Gott, ein roilrbiges Oeftibt, bas mid) treibt, Ott ift es bie mat= 
tige ftberaeugung, bat kein Dpfer 3u grok lei fur bus *bite menfcty. 
licbe but, fur feines Zothes Wreibeit. Ziefleicbt fagt vein beltocbenes 
utiterlicbes Tbeobor ift att grof3eren Broecken ba, er Otte auf 
etnem anberen etbe 223icbtigeres unb ¶ebeutenberes leiffen hinnen, er 
ift ber fftenfcbbeit nod) ein grof3es (pfunb beretnen fcbulbig. Mer, 
Zater, meine %tenting ift bie: •BUM Dpfertobe fur bie reibeit unb 
far, bie ebre feiner station ift keiner 6u gut, wobt aber finb nide au 
fcblecbt bap! — Shat mir Gott wirktid) etwas mebr ats gewobnlicben 
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(eift eingekauckt, ber unter seiner 13f1ege benken ternte, my lit bet 
9lugenblidi, mo td in mely geltenb mad)en harm? — eine grof3e 
3eit will grof3e .5er3en. — 3d) weif3, Du tvirff man* Unruke 
leiben mtiffen, bie 9J utter wirb meinen! Mott trofte fie! ick hann's 
(gut niebt erfparen. Tes Glitches eckotkinb ruble id) mit bis jeSt, 
es with mit jest nicbt Derlaffen. — Tat id) mein 2ebett wage, bas 
gilt nictjt Diet; bat aber hies 2eben mit alien Q3Iiitenkriin3en ber 
2iebe, ber areunbictAft, ber Wreube geftmildtt ift, unb baS id) es 
bock wage, bat it bie filf3e empfinbung binmerfe, bie mir in ber abet .= 
aeugung lebte, t2uct) keine 1,1nrube, keine 2ingft 	bereiten, bas ift ein 
Cpfer, bem nur ein loiter Treiz entgegengeftellt =then barf. — eonn= 
abenbs ober montags retie id; on kier ab, wakrickeinlick in freunb. 
liter Gefeliftaft, Dielleid)t fcbidd mit auck bumbolbt als Studer. 3n 
Zrestau, als bem eammelptaSe, treffe id) au ben freien eiiknen 
13reuf3ens, bie in ftbner Zegeiftetung fit au ben Waknen ikres 
Abnigo gefammelt baben. Db att Witt ober au Tferb, bariiber bin idj 
nod; nickt entfckieben unb kommt einaig auf bie eumme Gelbes an, 
bie id) 3ufammenbringe. 2Begen twiner biefigen Qtnffeliung meib id; 
nod; nid;ts gopif3, Dermutlick gibt mir ber Wiirft 11rIctub. — Toni 
bat mir aud; bei biefer Gelegenkeit ikre grate eble eeele bewiefen. 
Cie mint wokl, aber ber geenbigte aefbaug  wirb it)re Zranen fton 
trodmen. Tie Tinder foil mir ikren eckmera Dergeben, mer mid; 
foil mid) nickt Derkennen, unb cu wirft mid; seiner wiirbig finben. 

)ein Tlyobor 

213ie honnt' id) Dein vergerien? 
2Y3ie konnt' ick bein Dergeffen? 

3d) tueif3, was bu mir bift! 
Wenn aut bie 2i3elt ibr 2iebffes 
unb Teftes balb Dergif3t, 
3d) ling' es belt unb rut' es taut: . 

nein Taterlanb ill mein Zrauf! 
13ie 	id; bein Dergeffen? 

3d) wet, was bu mir bift! 

hOnnt' it bein Dergeffen? 
rein benk' id; alleaein 
3d) bin mit bir Derbunben, 
Olt bir in areub' unb 2eib. 
3d; will fiir bit im Rampfe ftebn 
limb, foil es Fein, mit bir nergebn. 

konnt' id) bein Dergeffen? 
rein benk' id; alkyd. 

offmann von Warlersleben 
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eer Pete Mann 

2Ber ift eM Vann? 223er beteit hann 
Unb Cott bem .5errn oetraut; 
Venn attes bricht, er 3aget nicht, 
Tem arommen nimmer graut. 

Ver ift ein Mann? /Ber glauben hann 
Snbriinftig, wat)r unb fret; 
Tenn biefe Vehr triigt nimmermehr, 
Tie bricht hein Tienfch ent3mei. 

2Ber ift ein Vann? Wer lieben hann 
Ton .5eraen fromm unb warm; 
Tie beil'ge (Slut gibt hohen Titut 
Unb fttirht mit Otahl ben %rm. 

Ties ill ber Vann, ber fireiten hann 
atir Veit) unb liebez Ainb, 
Ter hatten Zruff fehlt raft  unb 2uft 
Unb it)re 5'at mirb UM. 

Ties ift ber Vann, ber fterben hann 
iir areiheit, 13fticht unb 21ett, 

Tem frommen litut beucht cafes gut, 
es get)t 	nimmer fchled)t. 

Ties ift ber 911ann, ber fterben hann 
iir Cott unb Taterlanb; 

Lr lafg nicht ab bis an bas Orab 
Ott .5er3 unb 921unb unb 

Coo beutfcher Vann, fo freier Vann, 
Olt Cott bem .5errn Sum Strieg; 
Tenn @oft attein mag .5etfer fein, 
Ton Cott hommt Ottidi unb eieg. 

rtift gRorip arnbt 
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41 

Aus dem Brief T rechsel zwischen 
Goethe und Schiller 
„Ein GM& fur mich war es, daB ich Schillern hatte. 

Denn so verschieden unsere beiderseitigen Naturen auch 
waren, gingen doch unsere Richtungen auf Eins; welches 
unser Verhaltnis so innig machte, daB im Grunde keiner 
ohne den andern leben konnte." 

Goethe 
Goethe an Schiller 

Zu meinem eburtstag% der mir diese Woche erscheint, 
_g

-- 4.,,-------e 
hatte mir kein aeftehnrer eschenk werden konnen alb 
Brief, in Welchem Sie mit freuMsctiaftlicher Hand die Summe 
meiner Existenz ziehen,und mich'dtila-tie 

iiiia 	
Teilnalne zu einem ,,,,,, 	,„t.  

emsigern und feftern Gebrar meiner Krafte atifint,51tern. 
„?.,"--- 	 „c4r 	 , .. . .t 

 ( ''' teirier Genuf3 und waiver utzen kann , nur wec se sv 
t.74 	- 	5P'—',. 

v  

sein, und ich reue fiih''' ' lc , nstsizlegentlich zu entwickeln, as i ch 
 Ihre pnterhaltung gew- , rt hat, vYiTn ."-cli'L-  vt5i;-`-'renenTagen 

an auch ei6-rt ?-oche rech " un  wie zufrieden ich bin, ohne 4 	,,,,,.7,. . 	 , ,.. 	. sonderlche Aiiki` Uhler ng iuf meinem Wege fortgegangen zil smut  
Sil 	l'-  . 'T.t'il

I  
a -es nun sc ein , s wenn wir, each einem so unvermulaea 

li)eg?egnen, miteinander fii -twc-a-rdi ern miiaten. Ich habe den re 	c-1, li,:- )   ,--- 	-, 
chen 'and so seltenen Ernst, der in allem erscheint, was Si 	' 
geschrieben iifiCi getAn haben, immer zu schatzen gewat, dem und 

Gan e Ihre-s-  eistes,liegiiii;14 
afhen, 

 rs in den letzten Jahren bekannt zu 
ich darf nunmehr Anspruch pi Arch ie selbst mit 

—1.1,, ,.....7 

wer en. HAen wir uns wechselseitig die Punkte lam ._ emacht, p,a.-3.,e.„4„.., wohin wiri-egenwartig,,geiVISIP"C-so werden wir desto un, „:.... ).-t-,21 unterbrochener gbTeinschaftlic arbeiten konnen. 	 ,,,A  .  
Alles, was an tin-ein—mir ist, 'we creiA mit Freuden ay : 

 teilen. Denn dalaisehr lephaft futile, da3 mein Unterneknen mow.

-.....„.,--, 
",--..-3,- 	-,„.,„ das Ma der merischlichen Riafte und ihre irdiche Par und r weit 

fibersteigt, so, rn•;)chte ich manches bei Ihnen e dprn e oer 
- r.:___-- 

-,,,,_ i•-.‘"-r--- 	c- 	v r---->e 	 4 --, , ,,,,,, 	 c  
dadurch nicht allein ,erbalten

4,1
,
--, 

sondern auch belebep. 
, 	 ■ I ,, , ■, 

Wie grog der yOrteil \ Ihrer Teilnehm n fur mich sein wird, 
werden Sie bald selbSriehen, wenn Si , 1;!,,i,.

i e
natierer Belcaja, 

 schaft, eine/eat Dunkelheit und Zaudelp be „ i m ir nt*ke fiber n, , 	-,._.---% 	x ,,,...,,,,, r  , 	,,,,4.- 
die ich nicht Hth.  W&d6 L-k`annr wenn_ich mich nerileich ''.)- 	c ,a4,6—fr--,-, 	 L , 	 ,c.- 	-... , 

sehr deutlich `beyuf3t bin. Doch dergleen Pli#nomen& finden 
sicinriAl'in uPS'e'i=ei"Natur, von der wir uns denn4  'doch gerne 
regieren lassen, wenn sie nur nicht gar zu tyrannisch ist. 
V 7 ,,,, 	 ,,,,  

Ettersburg, den 27. August 1794. 	 L Goethe 
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Schiller an ,Goethe 

Unsere spate, aber mir manche schone Hoffnung erweckende. 
Bekanntschaft ist mir aberma4em Beweis, wie viel 
oft tut, den 'Zufall machen zu *seri, als ihm durch zu vi le 
Geschaftigkqt votz greifen. miner mein - A Wye tebhaft_auch 

T 	
er 

langen war, in 	eres 	a nis zu Ihnen zu etreten, 
zwischen dem Geist alesSchriftOleYs und seinem aufrrirkSam-r. 

 sten Leser moglich ist„ so begreife iCh-aoch nunmehr vollkommen, 
daB are- §-6---'Seffr 'v-e4'Chiederien t Arlen, auf denen Sie tind' ich 
wandelten, uns nicht 	fruher7j-  als geiade jetzt, mit Nutzen 
zusaMinenfiihreri konnten. Nun kann ich abet hoffen, daB wir, 
SO viei von dem Wege noch fibrig sein mag, , in Gemeinschaft 
ditrchwandeln 3yerden, und mit urn so grOperem Gewirin,,. do die 
letitefioefahrte-Pauf einer langen ReisesiCif imMer -ain trirdijsten 

zu sagen haben. 
rwarten Sie bei mir keinen groBen materiellen eichttup r 

 von Ideen; dies ist es, was ich bei Ihnen finden wercie. Mein 
Bedurfnis und Stieberi ist, aus wenigem viel zu machen, und 
wean S1e meine Armut an allem, was man erworbene Kenntnis 
nennt, einmal naher kennen soliten, so finden Sie vielleichf, daB 
es mir in manchen Stickers danilt mag gelungen sein. Weil mein 
Gedankenkieis ist, so durchlaufe ich ihn eben darum 
schneller und offer und kann eben darum meine kleine Barschaft 
besser nutzen und eine Mannigfaltigkeit, die dem Inhalte fehlt, 
durch die Form erzeugen. Sie bestreben sich, Ihre groBe Ideen-
welt zu simplifizieren, ich suche Varietat fur meine kleinen 
Besitzungen. Sie haben ein Konigreich zu regieren, ich nur eine 
etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu 
einer kleinen Welt erweitern mOchte. 

Jena, den 31. August 1794. 

 

Schiller 

er Zaud)er 

.2Ber aqt ez, 9lifter5tItann ober AnapP', 
u ta cti6f,*i Wien-  edflutip?, 

EtnenOlitten Sec 	roirt . icl) 1)inab, 
13eridgunsm jcbon bat tbn'tier fcbmarae Titunb. 
Bet it& ben Zecber kann toleber aeigen, 
r mag ibn bebalten, Cr ift lent eigen." 
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Ter Aiinig fpryyt ez nub, pi* non ber 
Ter Alippe, 6f elkofturib 

4  .5inausti ,ngf in bie 	Gee, c.  
Ten 23 cber In ber CbarnW Oepe)J1 
.7I3er iff ber Tef)  r te, id) frage)  roieber, 

u faucben in ie e %fete nieber?" 
Unb bie titter , bie Rnappen- um ihn bet 
23ernebmen's unb febipOg_eit 
eebriVnab in bas Wale 22/eer, 
Unb twiner ben 23eter ntoninnen 
Unb ber Abnig Sum briffeninatInieber fragef: 
„Bit twiner, ber WI) 1)inunfer tnqgef?" qs, , 	 'IA, 	 )5- -"J.  

Tod) alles nod) ffuntm bfeibf mie aunor; 
Unb ein ebeihnecbf, nff unb 
drift aus berAnappeiriRenbenir Ttbor, 
Unb ben aiirtel mirff 	 meg; 
Unb alte bie Ttanner umber unb arauen 
glut ben berrlieben Tingling nerrounbecrt Jtauen. 
Unb mie er trill an bes aeffert S5ang 
Unb bltckt in ben ecblunb t)inab, 
Tie Wafter, bie fie binu,nterictiang, 
Tie Cf)an)bbe 	prillfeitb MN .b:091), 
Unb mie mil .bes fernen tOnnereitl5elofe 
eptitiir3en fie fcbdumenb bem Puffer)) ed)of3e. 
Unb es mallet unb fiebet unb braufef unb aifd)f, 
Vie wenn 13affer mit Welter rid) mengt, 
231z Sum 	fpribet ber bampfenbe @if d)f, 
Unb atut auf glut fid) obn' Enbe brangf, 
Unb miff fid) nimmer erid)Opfen unb teeren, 
%Is mottle bas /neer nod) ein %leer gebaren, 

Tod) enblid), ba z  Jegl ficb bie milbe (ematt, 
Unb fcbmara aus bem'ibeif3en abaum 

I t)inunter ein gtifnienber eigdf, 
run os, 	ging's in ben .boffenraum, 

Unb reibenb fiebt man bie brati tieWeirT3ogen 
.Mnab in ben ftrubetnben Tricbfer geaogen. 

Jebt fcbnell e ' bie 23ranb n mi0erkelyt, 
Ter jiingling 	Gott h 0  
Unb — efn ednei bes enfiege 5 wirb rings gebort' 
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Unb fchon hat ihn bet Virbel hinwg epillt, 
Unb geheimnisoott fiber ban hiihnenchtotmmer 
eohlief3t fich bet lia,chen; er 3eigt fid) nimmer. 

limb f ilte utirb's fiber bem Vafferfchlunb, 
3n ber Tiefe nur braufet es 
Unb bebenb hurt man on /Iiitnb 3tt Ounb: 
„bpd)peraiger 3iingling, fahre wool!" 	 • 
Unb' hOhlei unb hohter OTT iiian's beaten, 
Unb es harrt nod) mit bangem, mit fct)recklid)em Weiten. 

Unb rorf 	 _bie Arone Felber hinein 
404 4ct) r 2Yier mir bringet bie Rron', 

9, fi tragen unb 	fein 
gettitete' 	Bach benlieuren 

Vas bie 'Ijeutenbe Ziefe- ba unier r̀)-.)eif  Ofet  
Das er3dhlt heine lebenbeYglchfidii 

/Buhl mangles a-o rieug porn etrubet of ask, 
jtihin bie fe'fc hinab; 

Tod) 300110411 nut rctitgen fich iet unb 
.beroorTauS' offldittngenb4 Orab, 
Unb heifer unb heifer, rote s ?tritteS 6aufen, 
biixt man's naher unb immer ndher brauf en. 

Unb es mallet unb fiebet unb braufet unb atict)t, 
Vie Tenn Vaffer mit aeuer fich mengt, 
23is aunt himmet fprihet ber bampfenbe Oifcht, 
Unb 213eit' auf Vett' fid) ohn' (nbe baingt, 
Unb wie mit bes fernen Donner (Set* 
Cfifliir3t es briittenb bem finftern echof3e. 

Unb pet)! aus bem finfter flutenben 
cDa hetet _Itch's fchnianenwei13, 
Unb ` em Quin ~ una ein glan3enber,/ladien 0)40,, 1)10, 
Unb ,es brubert mit .raft unb mit — igem leih, 
Unb er ift's, unb t)od) in Feiner Vinhen 
echivingt er ben 23echer mit frettlitgem  213int en. 

Unb atmete tang unb atmete tiet, 
Unb begriiI3te bas hinimifiche 

Wahlochen es einer bem anbern rief: 
„r . lebti a-Chat es bojett ion nicbt! 
2itto bem Orab, aus ber Tkulianben Valle ififie 
.bat ber 23raDe gerettet ,bie lebenbe eeetet" 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



112 

unb er hommt; es umringt ttp bie jubeinbe ec4ar; 
Su bez Ronigs 	er finkt, 
Ten Teter reicbt er iftm Imieenb bar, 
Unb ber Akio ber llie I4en Totter what 
Tie Mat. 	mit futylt In4nt 2T3ein bis aunt Qiu)be, 

	

b ber jangling fitciffo 	Aonig manbte: 

„Vang: jiebe ber ,Ranigl Tseue fit, 
V3ef ba cifmet im rofigten 2ictiti ' t --N 
SDa unten aber iftS )fiirA rad), fi 
Unb ber Titenft ner ut-e'bieotter nitt 
Unb begelge nimmer unb nimmer au 1 aueif -,-` 
223as'ie 'glia.i ig febedicn .mit Tatt unb Orauen., 

v--  ''  
Cs rt mid) biliuttler ib4egtnelir, 
Tai 	olti  mir rau5 felfigem- GUbt k,",,,_,,y---- 

,,213i16 tenb entgegen ein retfeAteibitertfi,,, 
Olt pa te‘ bes TapkIftronts ,wittenbe Tystt ii, 
Unb wie 'etnen ,,.Rr,  !lei tit ArdWriXLibein_i_Treb,,,k,,,,,, 

 Trieb, mit's urn, toff tionnte nitt mibb ,,_.,_ 	 -pii.erffe en.  -7,1c-f,-- 
„Ta aeigte mir Gott, au bem it rief, 
Sn ber botften, ftredditen Tot 
Qius ber Tiefe ragenb ein aelienriff ;  
has erfai3r id) bfbenb imb ettqatr bem 'ob. 
Unb ba in au di 8er Teter an fpien Rorallen, 
eonft war' er in Tobenlofe gefaiten. 

	

`-- -4,,--- 	- - 	- 
Tenn unter mir lag's not, bergetief, 
Sn purpurner Winfternis ba; 
Unb ob's bier bent DE)re gleit etvig ftlief, 
Tas Tuge mit etaubern binunter fat), 
Uie's non ealamanbern unb Tiolten unb Traten 
eta) regf in hem furttbaren Aoilenraten. 

etwar3 wimmelten ha, in graufem Oemifct), 
3u fteuf3liten RIumpen gebalit, 
Ter itaciiIiitte Tote, her Alippenfifct), 
Tes Bammers greulite_ lingeftait, 
Unb brauenb wies mir bie grimmigen Btilme 
Ter entiettite bat, bes Tleeres Anitne. 	. 
Unb ba king it, unb war's mir mit Oraufen betuttf3t, 
Ton ber menftitct)en Attie fo welt, 
linter 2arnen Me einaige fitMenbe Trutt, 
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2iflein in ber grelf31icben einfamkeit, 
atef unter bem ecball ber menfd)licben glebe 
Zei ben Ungebeuern ber traurigen Obe. 

unb fcbaubernb bacbt' 	ba krocb's berm, 
cRegte bunbert eelenhe augleid), 

fcbnappen nact) mir; in bes ecbrechens Vabn 
2aff' id) loz ber Roraffe umitlammerten 3weig; 
Glad) fast mid) ber etrubel mit rafenbem Zoben; . 

 Dod) e war mir Bum Bell, er rif mid) nad) oben." 

Ter Aiinig barob ficb Derrounbert fcbier 
unb fprid)t: „Ter Zeta tit bein, 
unb biefen 'Ring nod) beftimm' id) bir, 
Gefcbmiicki mit bem liiiftlict)ften ebelgeffein, 
Zerfucbit bu's nod) einmat)I unb bringft mir Runbe, 
'ae bu fat* auf bes neeres tiefunterftem 8runbe." 

Taz Wirth bie Totter mit weitem Gefiibl, 
unb mit fcbmeicbelnbem fl1unbe fie get* 
,,2ctf3t, Zater, genug Fein bas graufame epiel! 
(ir tat eucb beftanben, roas twiner beflebt; 
/tub howl' 3br bes jer3ens eeliifte nid)t 81i1)men, 
Go miigen bie 'titter ben Anappen befd)iimen." 

Trait! ber Aonig greift nact) bem Zecber fcbnell, 
Sn ben etrubel ibn fcbteubert 
”linb fcbaffit bu ben Zecber mir Metter bur eteil', 
Go fait bu ber trefflicbite %titer mir fein 
unb 10114 fie at etYgemabl beut nod) umartnen, 
Die jet fur bid) billet mit 3artem erbarmen." 
Oa ergreift's ibm bie Geele mit .5immelsgewalt, 
unb es bliSt aus ben 91ugen ibm kiibn, 
limb er fiebt errOten bie fcborte OeftaIt 
unb fiebt fie erbleid)en unb finhen bin; 
'Da treibt's ibn, ben hoftlid)en (43reis 3tt erwerben, 
unb ftiirbt binunter auf 2ebeu unb eterben. 
93301 bort man bie Zranbung, utobl ftebri fie buritch, 
Gie Derkiinbigt ber bonnernbe eta; 
Da bit& fit's binunter mit liebenbern 
(fs hommen, o hommen bie Wafter all'; 
Gie rauftert berauf, fie raufcben nieber, 
Ten Tingling bringt Reines mieber. 

Nemaka nanka, VIII 

113 

riebricti ecbiller 
8 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



114 

43 

Aus den Antiquarischen Briefen 

Jeder Tadel, leder. Spott, den der Kunstrichter mit dent 
kritisierten Buch in der Hand, gut machen kann, ist dem Kunst-
richter erlaubt. Auch kann ihm niemand vorschreiben, wie sanft. 
oder wie hart,. wie lieblich oder wie bittA0ei s lie-'Ausdrticke 
eines solchen Tadels oder Spottes wakjen soil. Er muB -Wviajn, 
welche Wirkung er damit hervorbrireil will, und es ist not-
wendig, daB er seine Wo4te Ai-Cr ieser Richtung hin abwant.. 

Aber sobald der unstrichter verrat, daB er von Airlift; 
Autor mehr weil3, als ihm diel)ScliriTten desselben nachwn 
kOnnen; sobald -er sich aus dieser naheren Kenntnis des ermg-
sten nachteiligen Zuges wider ihn _kgdient: sogleich wird sein 
Tadel Pers'O' efeidiruirg. Er Kunstrichter zu sein, 
und wird — das Veraelichstee  `'W ;in repitnitig,es Geschopf 
werden kann r, sc warzer, PasqUillant. Diese Be- 
stimmung unertaubter : ,personlichkeiten und eines erlaubeten Tade 
ist unstreitig die Wafire;' und nach ihr verlange 31Ch 
strengste gerfchtet zu sein. 

Herr Klotz klagt mich an, meine. antiquarischen Briefe mehr 
gegen ihn, als gegen sein Buck gerichtet zu haben; er klagt fiber 
persOnliche Beleigigungenl Und 	 sie, die er von 
mir erhalten habe 	zeige mir eine, und ich will kommen, 
und sie ihm fuBfallig abbitten! Durch welches Wort habe ich 
mich merken lassen, 'data ich ihn weiter als aus seinen Bfichern 
kenne? Welcher Tadel, welcher SpOtt ist mir entfahren, der sick 
auf mehr grfindet, als auf Beweise seiner UnWissenheit und 
Obereilune'''‘Afte'igie in seinen §arifieh habe ihn 
ein- oder zweimal Geheimderat genannt; und' auck das wfirde 
ich nicht getan haben, wenn er nicht selbst mit diesem Titel 
unter den Schriftstellern aufgetreten wire. Was weiB ich sonst. 
von seiner Person? Was verlange ich von ihr zu wissen? 

Ich habe mir nur eine Zudringlichket,.yorzuwerfen; die int 
Laokoon. Es tut mir leid, wenn theM-siti irgendwo blob •satirisck 
ist. Meinem Vorsatze nach soil er allezeit mehr als satirisch sein._ 
Und was soil er mehr sein, als satirisch? Treffend. 

Kurz, von alien diesen Vorwurfen bleibt nichts, als hiichstens 
der Skrupel, ob es nicht besser gewesen ware, etwas sauberlicher 
mit dem Herrn Klotz zu verfahren?... 

Wenn ich Kunstrichter ware, wenn ich mir getraute, das 
Kunstrichterschild aushangen zu konnen, so wiirde meine Ton- 
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leiter diese sein: Gelinde und schmeichelnd gegen Anfanger; 
mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen den 
Meister; abschreckend und positiv gegen den Stumper; hohnisch 
gegen den Prahler; und 'so bitter als moglich gegen den Kabalen-
macher. 

Der Kunstrichter, der gegen alle nur einen Ton hat, hatte 
besser gar keinen. Und besonders der, der gegen alle nur hoflich 
ist, ist im Grunde gegen die er hoflich sein konnte grob. " -- 

G. E. Lessing 

Gespenster auf der Szene 

Wir glauben keine Gespenster mehr? Wer sagt das? Oder 
vielmehr, was heif3t das? HeiBt es so viel: wir sind endlich in 
unsern Einsichten so weit gekommen, daB wir die Unmoglichkeit 
davon erweisen kOnnen; gewisse unumstOBliche Wahrheiten, die 
mit dem Glauben an Gespenster im Widerspruch stehen, sind so 
allgemein bekannt geworden, sind auch dem gemeinsten Manne 
immer und bestandig so gegenwartig, daB ihm Alles, was damit 
streitet, notwendig lacherlich und abgeschmackt vorkommen muf3? 
Das kann es nicht heiBen: in dieser Sache, fiber die sich fast 
ebensoviel dafiir als darwider sagen laBt, die nicht entschieden 
ist, und nicht entschieden werden kann, hat die gegenwartig 
herrschende Art zu denken den Grunden darwider das Ober-
gewicht gegeben; einige wenige haben diese Art zu denken, und 
viele wollen sie zu haben scheinen; diese machen das Geschrei 
und geben den Ton; der grOf3te Haufe schweigt und verhalt 
sich gleichgiiltig, und denkt bald so, bald anders, hOrt beim 
hellen Tag mit Vergniigen fiber die Gespenster spotten, und bei 
dunkler Nacht mit Grausen davon erzahlen. 

Aber in diesem Verstatide keine Gespenster glauben, kann 
und darf den dramatischen Dichter im geringsten nicht abhalten, 
Gebrauch davon zu machen. Der Same, sie zu glauben, liegt in 
uns alien, und in denen am haufigsten, ffir die er vornehmlich 
dichtet. Es kommt nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum 
Keimen zu bringen; nur auf gewisse Handgriffe, den Grfinden 
ffir ihre Wirklichkeit in der Geschwindigkeit den Schwung zu 
geben. Hat er diese in seiner Gewalt, so mOgen wir im ge-
meinen Leben glauben, was wir wollen; im Theater mfissen wir 
glauben, was er will. 

So ein Dichter ist Shakespeare, und Shakespeare fast einzig 
und allein. Vor seinem Gespenste im Hamlet richten Sich 
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die Haare zu Berge, sie mogen ein glaubiges oder unglAubiges 
Gehirn bedecken. Der Herr von Voltaire tat gar nicht wohl, 
sich auf dieses Gespenst zu berufen; es macht ihn und seinen 
Geist des Ninus — nur lacherlich. 

Shakespeares Gespenst kommt wilrklich aus jener Welt; - so 
diinkt uns. Denn es kommt zu der feierlichen Stunde, in der 
schaudernden Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der 
astern, geheimnisvollen Nebenbegriffe, mit welchen wir, von 
der Amme an, Gespenster zu erwarten and zu denken gewohnt 
sind. Aber Voltaires Geist ist auch nicht einmal zum Popanze 
gut, Kinder damit zu schrecken; es ist der blotie verkleidete 
KomOdiant, der nichts hat, nichts sagt, nichts tut, was es wahr-
scheinlich machen kOnnte, er ware das, woffir er sich ausgibt; 
alle Umstande vielmehr, unter welchen er erscheint, storen den 
Betrug, und verraten das GeschOpf . eines kalten Dichters, der 
uns gern tauschen und schrecken metchte, ohne dab er weiB, wie 
er es anfangen soil. Man uberlege auch nur dieses einzige: Am 
hellen Tage, mitten in der Versammlung der Stunde des Reichs, 
von einem Donnerschlage angektindigt, tritt das V oltairische 
Gespenst aus seiner Gruft hervor. Wo hat Voltaire jemals gehOrt, 
daB Gespenster so dreist sind? Welche alte Frau hatte ihm nicht 
sagen kiinnen, daB die Gespenster das Sonnenlicht scheuen, und 
groBe Gesellschaften gar nicht gern besuchen? Doch Voltaire 
wuBte zuverlassig das auch; aber er war zu furchtsam, zu ekel, 
diese gemeinen Umstande zu nutzen; er wollte uns einen Geist 
zeigen, aber es sollte ein Geist von einer edleren Art sein; und 
durch diese edlere Art verdarb er alles. Das Gespenst, das sich 
Dinge herausnimmt, die wider alles Herkommen, wider alle guten 
Sitten unter den Gespenstern sind, dunkt mich kein rechtes Ge-
spenst zu sein; und alles, was die Illusion hier nicht befordert, 
stOrt die Illusion. 

Aus der: „Hamburgische Dramaturgie" 	 G. E. Lessiug 

In seiner „Dramaturgie" zeigt Lessing vor allem, daB die bisherigen 
franzosischen Muster (die beiden Corneille, Racine, Voltaire, usw.) nicht 
geeignet seien, eine nationale Grundlage fiir das deutsche Drama abzugeben, 
da sie nicht nur dem deutschen Geiste widerstrebten, sondern auch dem 
Wesen der Kunst entgegen seien. In Beziehung auf die drei sogenannten 
Einheiten fiihrt er den Beweis, daB nur die Einheit der Handlung von 
wesentlichem Werte sei. Besonders Voltaire, dessen Ansehen in Deutschland 
er zu erschiittern sucht, geiBelt er mit den scharfsten Waffen des Witzes und 
weist auf Shakespeare hin, der den Franzosen weit fiberlegen sei. Er tut dies 
insbesondere in der Besprechung der „Semiramis" und „Zaire" von Voltaire. 
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44 
%us bent „2aok00na 

3d) wollte feltfeben, baf3 bet ben %gen bie ect)i5ntrit bas 1)15c1)fte 
Oefet ber bi1benbett Atinfte gennfen lei. 

3d) will bei bem 2tusbruche fteben bleiben. 	gibt 2eiben- 
Ict)aften unb @rabe on 2eibenftaften, bie lid) in bem (efid)te burl) 
bie btif3litgen 13er3errungen unbent unb ben gan3en Aorper in lo 
genmitfame etellung feben, bad atle bie fdAnen 2inten, bie ibn in 
einem rubigen etanbe umfd)retben, oerloren get)en. Tiefer entbie1ten 
fist) alto bie often Aiinft1er entmeber gan3 unb gar, ober febten fie 
aul geringere erabe berunter, in Toefd)en fie eines Oaf3es Don ed)iin. 
belt fiit)ig 

Out unb 23er3onigung fttinbete Reines non ibren Werken. 
3d) barf bet)aupten, baf3 fie nie eine Rate gebilbet baben. 

Born feWen fie aul ernft berab. 23ei bem Tict)ter mar es ber 
3ornige 3upiter, roeIctier ben 3tit3 fct)1euberte; bei bem Siinftlet nut 
ber ernfte. 

Jammer math 311 Zetriibnis gemilbert. Unb mo biele Eilberung 
nid)t gattfinben honnte, urn ber 3ammer ebenlo perhIeinernb als ent. 
geitenb gewefen mare — was tat ba Timantbes? 6ein Oemiiibe on 
ber Dpferung ber 30)igenia, in meld)em er alien Umftebenben ben 
ibnen eigentilmlict) 3uhommenben Grab ber Traurigheit ertelite, bas 
Oelict)t be% Zaters abet, welcirs ben allerbiAlten [Atte 3eigen 
oerbililte, ift behannt. er umfite, bad lidj ber 3ammer, toeict)er bem 
21gamemnon als Tater 3uham, burnt) Ter3errungen tiuf3ert, bie alle. 
3eit t)tifiiid) finb. eomeit bid) bie ed)iint)eit unb 2Z3iirbe mit bem 
21usbrudie oerbinben lief3, 'omit trieb er Up. Tas htif3(id)e mare er 
gern iibergangen, Otte er gern gefinbert; abet ba 	leine Stompo= 
fition beibes nict)t ,erfaubte, ryas blieb ifjm anbers itbrig, a1s o 
oerbigien? — Vas er nict)t ma1en burfte, tie er erraten. Aura, biefe 
Zerbiglung ift ein Opfer, bas bet Stingier ber 6ct)ontrit brad)te. etc 
ift ein 	nict)t tote man ben 21usbrudt abet bie 6d)ranhen ber 
Sung treiben, lonbern mie man 	bem erften 6efe4e ber Aunft, 
bem (s3efehe ber ed)iinbeit, unterwerfen fog. 

Unb biefes nun aul ben „2aohoon" angemenbet, to tit bie 
Urlad)e Mar, bie id) lud)te. Ter neifter arbeitete auf bie 1)15d)fte edAn. 
frit, unter ben angenommenen Umittinben bes horpertid)en etmer3es. 
Tiefer, in alter feiner entgegenben heftigheit, mar mit iener nid)t 3u 
Derbinben. mutte ihn atio berable1en; er mul3te ect)reien in eeuf3en 
milbern; nid)t weii bas ect)reten eine unenble eeete nerrtit, fonbern well 
es bus aelitt auf eine eheit)afte Beife oerftettt. Tenn man reilie beM 
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Vadoon in (Nbantlen nur ben Eltunb auf, unb urteite. Man laffe 
ibn fcbreien, unb febe. Ez roar eine Q3itbung, bie eitleib einff8hte, 
unit fie etonbeit unb ecbmer3 augleicb seigte; nun iff e eine Ob. 
lite, eine abfcbeulicbe 23ilbung geroorben, Don ber man gent rein 
Oeficbt wegmenbef, well ber 2fnblick bo ettneraes lintuff erregf, 
obne ba13 bie etonbeif bes feibenben @egenflanbes biefe Ifttfuff in 
bas rime Gefilbf bes eiffeibs nertoanbeln hon. 

Tie blof3e weite Zffnung bes 221unbes, — beifeite gefebt, wie 
geroaltram unb eke( aucb bie iibrigen Tette beo Oeficbtes baburd) 
ver3errt unb nerfd)oben merben, — iff in ber 911aferei ein aledi unb 
in ber Zilbbauerei eine Terfiefung, tbelcbe bie mibrigfte 113irkung 
non ber Welt fut. 

e. 2effIng 

5n feinem „2aohoon" gebt 2effing von einem Meriteantiker 13(aftlit, ber 
eruppe bes .2aottoon aus unb pergieicbt bas Merit bes 3iibbauers mit bet 
epifcben Zefcbreibung von 2aokoons Zob bei 23irgil im 3roeiten 23uct) ber tneibe. 
Siefer 95ergfeid) fiibrt ibn'barauf, im 2tllgemeinen ben Unterfd)ieb smifcben ber 
bilbenben unb. rebenben Sunft, bie erenben broifcben Vlaftilt unb Voefie feft6u= 
fegen: bas @Met ber 131aftik ift ber Aaum; bas @elite ber 13oefie bie Seitfolge. 
Temnacb finb Riirper mit ibren ficbtbaren eigenfcbaften Oegenftiinbe ber Malerei, 
Nnbfungen, bie ber Toefie. 

45 

Das Erhabene und das Scheme 

Die Riihrung, die das Gefiihl des Erhabenen und -das Gefithl 
des SchOnen in uns hervorbringen, ist angenehm, aber auf sehr 
verschiedene Weise. Der Anblick eines Gebirges, dessen beschneite 
Gipfel sich fiber Wolken erheben, die Beschreibung eines rasenden 
Sturmes oder die Schilderung des hollischen Reiches von Milton 
erregen Wohlgefallen, aber mit Grausen; dagegen die Aussicht 
auf blumenreiche Wiesen, Taler Mit sich schlangelnden Bachen, 
bedeckt von weidenden Herden, die Beschreibung des Elysiums 
oder Homers Schilderung von dem Giirtel der Venus veranlassen 
eine angenehme Empfindung, die frohlich and lachelnd ist. Um 
jenen Eindruck in gehOriger Starke zu erhalten, miissen wir ein 
Gefilhl des Erhabenen und, urn diese Empfindung recht zu ke-
nieBen, ein Gefiihl filr das Saone haben. Hohe Eichen und 
einsame Schatten im heiligen Haine sind erhaben. Blumenbeete, 
niedrige Hecken und in Figuren geschnittene Baume sind schOn. 
Die Nacht ist erhaben, der Tag ist schon. Gemiltsarten, die ein 
Gefiihl fiir das Erhabene besitzen, werden lurch die ruhige Stille 
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eines Sommerabends, .wenn das zitternde Licht der Sterne durch 
die braunen Schatten der Nacht hindurchbricht und der einsame 
Mond im Gesichtskreise steht, allmahlich in hohe Empfindung 
gezogen von Freundschaft, von Verachtung der Welt, von 
Ewigkeit. Der glanzende Tag flat .geschaftigen Eifer und ein 
Geftihl von Lustigkeit ein. 

Das Erhabene rahrt, das Schtine reizt. Die Miene des 
Menschen, der sich im vollen Gefuhle des Erhabenen befindet, 
1st ernsthaft, bisweilen starr und erstaunt. Dagegen kundigt sich 
die lebhafte Empfindung des SchOnen durch glanzende Herrlich-
keit in den Augen, durch Zuge des Lachelns und oft durch 
laute Lustigkeit an. Das Erhabene ist wiederum verschiedener 
Art. Das Gefuhl cigar ist bisweilen mit etwas Grausen oder 
auch Schwermut, in einigen Fallen bloB mit ruhiger Bewunderung 
und in noch anderen mit einer fiber einen erhabenen Plan ver-
breiteten Schtinheit begleitet. Das erste will ich das Schreck-
hafterhabene, das zweite das Edle und das dritte das Prachtige 
nennen. Tiefe Einsamkeit ist erhaben, aber auf eine schreckhafte 
Art; weshalb grae, weitgestreckte Eintiden jederzeit AnlaB ge-
geben haben, ffirchterliche Schatten, Kobolde und Gespensterlarven 
dahin zu versetzen. 

Das Erhabene muB jederzeit groB, das SchOne kann auch 
klein sein. Das Erhabene mul3 einfaltig, das Schone kann geputzt 
und geziert sein. Eine grof3e HOhe ist ebensowohl erhaben, als 
eine grae Tiefe; allein diese ist mit der Empfindung des Schau-
derns begleitet, jene mit der der Bewunderung, weshalb diese 
Empfindung schreckhaft erhaben und jene edel sein kann. 

Immanuel Kant 

Das Gluck des Weisen 

Weise ist der Mann, der aus den Handen des Glfickes nicht 
mehr verlangt, als er bedarf, und der seine Ruhe nicht in der 
Befriedigung, sondern in der MaBigung seiner Begierden sucht. 
Kann er sich auch nicht in Seide und Purpur hullen; er will 
nur seine Blae decken. Reizen auch In d i e n s Gewurze und 
Z y p erns Wein seinen Gaumen nicht; er will nur seinen Korper 
nahren "und seine Krafte unterstatzen. Keine Marmorsaulen tragen 
sein Dach, aber es schittzt ihn gegen die Stfirme des Himmels. 
Er wird nicht unter den Reichen, nicht unter den Angesehenen 
seines Volkes gepriesen; ihm genugt der Name eines guten 
Menschen, eines friedlichen Burgers, eines treuen Familienvaters. 
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Er sieht sich nicht von Schmeichlern umlagert, kein Schwarm 
von Dienern wartet auf seine Befehle, keine Klienten huldigen 
ihm, keine Fremden drangen sich zu seiner Bekanntschaft, ihm 
gentigt ein Freund. Urn sich sein mal3iges Gltick zu gOnnen, 
&int er jedem anderen sein grof3es. 

Das wahre und sichere Gluck des Lebens liegt nicht auger 
uns, sondern in uns; nicht in den Goldkisten, nicht in dem 
Adelsbriefe, nicht in dem schaumenden Pokal, sondern in dem 
ruhigen, zur Freude rein gestimmten Herzen. Wer mit einer 
Brust voll ungezahmter brennender Leidenschaft seine Ruhe im 
Reichtum oder im Stande sucht, findet sie nie. Er hat eine Million 
gehauft und findet sie nicht; er hauft die zweite, und findet sie 
noch nicht. Er ist airs dem Staube in die Ratsstube, in das 
Kabinett des Ftirsten, an die Spitze einer Armee, auf den Thron 
gestiegen; immer hi5her und nie erreichbar stieg sie vor ihm auf, 
je hi5her er selber stieg; selbst auf dem Throne sitzt sie nur fur 
den, der sie auf den Thron mitbringt. 

Nur der Zufriedene, der seine Wunsche auf das beschrankt, 
was Natur und Gluck und FleiB ihm gewahrt, und in dessen 
Besitzt und GenuB seine Wunsche befriedigt sieht, nur er hat 
Ruhe und ftir die Freuden de's Lebens einen offenen Sinn. Nur 
ihm lachelt der Fr-Oiling mit seinen Bltiten, ihm schwanken die 
Gipfel des Bliitenhains in der kraftbewegten Luft, ihnr fltistert 
die vertrauliche Quelle. Sanfter Schlummer besucht seine Lager-
statte, wahrend auf seidenen Polstern den Reichen die Sorgen, 
den Ehrstichtigen der Neid, den Schwachling die &linden qualen, 
und der Ausschweifende sich in larmenden Salen zum Schwachling 
entkraftet; und mit leichtem Sinn und leichtem Herzen wacht er 
am Morgen auf, begrtiBt die wiederkehrende Sonne und hat ein 
offenes Herz ftir alle neuen Freuden der Natur. Urn sich ein 
gemaBigtes Gluck zu giinnen, gOnnt er jedem anderen sein 
groBeres. Dankbar und mit Vertrauen blickt er zum Himmel auf, 
der die Wage des Schicksals halt. Ohne Reue schaut er in die 
Vergangenheit, ohne Furcht in die Zirkunft. Untreu ist jeder 
andere Besitz, unentreiBbar nur der, den wir im . Herzen tragen. 

J. P. Hebei 

Weltgluck 
Arm bin ich auf die Welt gekommen, 
All meine Mitgift: Haupt und Hand; 
Die hab' ich dankbar hingenommen 
Als ein zum Dienst geborgtes Pfand. 
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So zog ich aus zum fernen Ziele 
Getrosten Muts bergab, bergan: 
Es gibt der Mier ja so viele, 
Wo man sein Htittlein bauen kann. 

Und Arbeit fand ich, Bergeslasten, 
Ein Tal, and Herzen, treu wie Gold, 
Auch wohl ein Lied bei seltnem Rasten: 
Nun sagt, war mir das Gluck nicht hold? 

Fr. W. Weber 

46 

%Ito: „Ole areiOetren von eentvertein" 

Tas Ciiefcblecbt ber @emperlein ift ein ebles unb urattes; feine 
Oefcbithe .finb auf bas innigfte mit benen fetus Zatertanbes Der= 
flotten. es bat mebrmals glorreid) gebliibt, es ift mebrmats in 
Ungliich unb 2trmut nerfalten. cDie gri5f3te ecbutb an ben rafd)en 
2Y3anblungen, benen Fein Stern unterworfen mar, trugen bie 
glieber bes .battfes felbfl. Tiemals fcbuf bie 2tatur einen gebutbigen 
(Sempertein, niemats einen, ber fidj nid)t mit gutem aug  unb (Bel* 

bas prabikat „ber etreitbare" blitte beilegen biirfen. Diefer kraftige 
aamilienaug  war alien gemeinfam. .5ingegen gibt es keine fcbrofferen 
Oegenfitte als bie, in benen fict) bie Derfcbiebenen Oemperlein. 
Oenerationen, in be3ug auf ibre politiften ftber3eugungen, 3ueinanber 
Dert)telten. 

Utibrenb bie einen ibr 2eben bamit aubracbten, il)re Wnbiinglict). 
keit an ben angeftammten herricber mit bem Stwerte in ber aauft 
3u betedigen unb fo Lange mit ityrem Mute 3u befiegeln, bis ber 
tette Tropfen besfelben Derfpribt mar, marl ten fid) bie anbern 3u 
Torkampfern ber Renotte unb ftarben als helben fiir ibre eadr, 
ats aeinbe ber Titacbtbaber unb ats wilbe 23erticbter fegficber linter= 
writing. 

1Ne tot)aten Gemperlein murben Sum 2obne fur fibre ever= 
gifcben Tienfle 3u ebren unb V3iirben erboben unb mit auffebnticben 
2tinbereien belebnt, bie aufriibrerifcben Sur Strafe fiir il)re nicht 
minber energifcbe Viberfettitheit in 21cbt unb Mann getan nub ibrer 
Oiiter Dertuftig erhitirt. eo ham es, baf3 f idj biefes alte Oefcblecbt 
nicht, mie fo mand)es anbere, eines felt unbenklicben 3eiten non 
Rinb auf Rinbeshinb nererbten elammfites 3u erfreuen butte. 

Qlm ecbtuffe bes acbt3ebnten 3abrbunberts gab es einen 
bean 13eter non 8emperlein, ber, ber erfte 'eines kriegeriften baufes, 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



122 

bem etaate ats Zeconter biente ttnb nod) am %bulb feine 2eben5 
ein bilblcbes but in einer ber fruMbariten 8egenben Diterreits 
erwarb. Tort beicbtof3 er bocbbetagt, in arieben mit Soft unb mit 
ter 213ett, fein Tafein. binterlieb aniel eiibne, bie areiberren 
'Wriebrict) unb 2ubmig. 

Sn biefen beiben Iebten eproffen fcbien bie tin safer Der. 
leugnete Ciiemperfeinicbe fict) wieber auf:fid) felbff befonnen 
1)aben. eie bracbte nodj einmal, unb atvar, tva5 fie friiber nie getan, 
in bemfetben 2Renfcbenalter, bie beiben zbpen be Oefcblecbtes, ben 
ieubaten unb ben rabikaten Semperlein fervor. Wriebrict), ber tiffere, 
war, Rifler Yteugung folgenb, in ber 921itittirahabemie au Wiener 
Meuftabt Sum Waffenbanblverh ausgebitbet morben. 2ubwig be3og 
im acbtaebnten jabre bie itniverfittit in CbOttingen unb hebrie im 
aroeiunbawanaigften mit einer pracbtigen ecbmarre im Geficbt unb 
mit bem Sbeal einer Weltrepublik im .5er3en flat Baufe auriick. 

aenau iiinfaehn are eines bartntichigen, mit STraft unb Atitut= 
eit gefiibrten .Rampfes braucbten bie Zriiber, um einaufeben, bctia 

itir fie in ber Welt nicbt5 3u futen, bal3 Wriebricbs Belt voriiber unb 
.2ubwigs Bell nod) nicbt gehommen war. 

Ter erfte legte fein &tuned nieber, milbe, einem 9itonard)en 
bienen, ber in eintradn teben wolite mit !einem Zothe; ber annite 

manbte fict) gro[tenb von feinem Zolke ab, bas feinen Rachen wi[tig 
unb nergniigt bem jocbe ber Berrfcbaft beugte. 

u gleicber Sett be3ogen Wriebrict) unb S3ubwig ire Zefibung 
Otaftomib unb mibmeten fid) mit S3iebe nub Zegeifterung ber 
wirtfcbaftung berfetben 

Tao 2eben, bas bie areityrren auf bem 2anbe ffibrten, war 
ein ditherft regetintif3iges 

Marie non qbner.A2fdynbacE) 

bijOitee 3iet - 

eines ift mir jebt filar geworben: Tas .fitict)fte, was etn 91tenict) 
im 2eben erreidjen flan, ift nicbt Mitt nicbt . einmal 
(Sr3f3e, ja aud) nidjt, was mit biter bas Bid)fte erfcbten, bas Werk, 
ionbern es ift nur: Zorbitb merben, etn fotdjer, ber aftein burcb fein 
Safein Welt nub 911enfcbbeit beitimmt. eo bat (Sdfar gewirkt, fo 
(Sbriftu5, fo eokrates, fo ilteganber. Sn bittern .Rriege babe id) 
immer wieber gefeijen, was es beif3t, Witbrer 3u fein, mie bie% Mies 
bebeutet, wig ber Wiibrer 2111es leiften imftanbe ift. 213oburcb? 
Surd) eittenfpriicbe, burst 2ebren, burl) pereinaelte Banbtungen? 
/het et)er fdion burcb bag, was man gemeinbin bas gute Zetipiel 
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nennt, bus beitt aber einfad): butt fetn eein, fan eoletn, fein Tafeln. 
(Serabe fur bas, wobin id) meinen Tammy bumpf mid) brangen fiible, 
fur bte Geltaltung bes etaates, if:beta mit bies bas 21uslcbtag. 
gebenbe. 2T3icbtig ift, ben neuen etaat 31t fcbctuen, ibn ooraubereiten; 
micbttger, ibn 3u griinben, ibn 3u feltigen; bas wittiglte aber, bah 
eine (8eltalt ibn geroiffermaben oerttbrpert, ibm %tem gibt. Tenn 
2ebenbiges nur hann Seben fcbaffen. ciltogen bie eefet3e nod) fo gut, 
bie 213eamten nacb fo trefflid), ber Wi(le nod) lo rein, bie Withigheiten 
nod) fo gIlinaenb, bas Glitch nod) fo grtabig fein, %Iles bleibt tot 
unb Ilim, menu e nid)t acute unb 2itt empfdngt on ber 
italt grof3er Manner. 23ielteicbt bat e t e i n ntcbt atl3unfvl 13ofitives 
geletffet; menu man genau binfcbaut, honimt mandys auf 91ect)nung 
Feiner Ellitarbetter, abet baf3 er iiberbaupt ba war unb fo ba war, 
bat boob been @an3en erft 2eben unb Glut gegeben, bie Ginaelbetten 
zufammengefabt, ber preuf3iften Grbebung biejenige Tragung ge= 
fd)enkt, bie emig beffeben mirb. Gin 9flenfd) ift la nict)t wertooll 
Tuber um feiner 9:8orte, nod) um feiner Tam mitten, fonbern nut 
um beffentwillen, mas er toirhlid) unb roabrbafttg iff. 

Unfinn aber ift es, fein eigens eeiti bewubt au einem Zorbilb 
inad)en au molten. Tenn bies ift Tett eigentlicb bie Rrone bes 2e= 
bens unb bas 2ehte. Tas 2ebte aber wirb nid)t tin Rampf errungen, 
fonbern es hommt bem 21bficbtstofen wit ein freimitliges (befcbenti 
ber @Baer. 2111e tebten Tinge finb einem beftigen 9:Bitten unerreitbar. 

Das Dollhommene 91tenfd)=2l3erben bis ant Zottenbung bes 
Tafeins, bas ift nur in Ginem mogfid), in ber Doll t o m= 
nienen unb gdttlicben 

Zagebud), 24 Sebember 1917 	 Otto Zrautt 

Zaw Zeite 

Benn bit in Roof unb .5er3 fdvirrt, 
mas mitift bu 23ebres baben! ' 1 '"-  
2T3er nid)t mehr liebt unb tticbt mebr irrt, 
Ter (age f  icb begraben. 

G u t oerloren — etmas Oerforen! 
911103t raid) bid) befinnen 
limb news geminnen: 
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ebre nerforen 	Diet nerforen! 
Unfit Tubm geminnen, 
ba tuerben bie Seute fid) anbee befinnen. 

TR u t oerforen — cafe nerforen! 
coa mar' e beffer nid)t geboren. 

5. 	@oetty 

47 

Die Neujahrsnacht eines Ungliicklichen 

Ein alter Mensch stand in der Neujahrsnacht am Fenster 
und schaute verzweiflungsvoll auf zum unbeweglichen, ewig 
blithenden Himmel und wieder herab auf die stille, reine, weiSe 
Erde, worauf jetzt niemand so freuden- und schlaflos war wie er. 
Der Kirchhof lag vor ihm, sein nahes Grab war bloB vom Schnee 
des Alters, nicht vom Grun der Jugend verdeckt, und er brachte 
nichts mit aus dem ganzen reichen Leben, nichts mit als Irrttimer, 
Stinden und Krankheit, einen verheerten Korper, eine verodete 
Seele, die Brust voll Gift und ein Alter voll Reue. Seine schonen 
Jugendtage wandten sich heute als Gespenster um und zogen 
ihn wieder vor den hellen Morgen hin, wo ihn sein Vater zuerst 
auf den Scheideweg des Lebens gestellt hatte, der rechts auf 
der Sonnenbahn der Tugend in ein weites, ruhiges Land voll 
Licht, in die Heimat der Engel bringt, und welcher links in die 
Maulwurfsgange des Lasters hinabzieht, in eine schwarze HOhle 
voll heruntertropfenden Gifts, voll zischender Schlangen und 
finsterer, schwtiler Diinste. 

Ach, die Schlangen hingen um seine Brust und die Gift-
tropfen auf seiner Zunge, und er wuf3te nun, wo er war. 

Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er zum 
Himmel hinauf: „Gib mir meine Jugend wieder! 0 Vater! stelle 
mich wieder auf den Scheideweg, damit ich anders wdhle!" 

Aber sein Vater und seine Jugend waren langst dahin. 
Er sah Irrlichter auf Sumpter' tanzen und auf dem Gottesacker 
erlbschen, und er sagte: „Es sind meine thrichten Tage." — 
Er sah einen Stern aus dem Himmel fliehen und im Falle 
schimmern und auf der Erde zerrinnen: „Das bin ich", sagte 
sein blutendes Herz, und die Schlangenzahne der Reue gruben 
tiefer ein in seine Wunden. 

Die Einbildungskraft zeigte ihm schleichende Nachtwandler 
auf den Dachern, and die Wiradmithle hob ihre Arme drohend 
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zum Zerschlagen auf, und im leeren Totenhause nahm eine 
zuruckgebliebene Larve allmahlich seine Ziige an. 

Mitten in seiner Angst flof3 plertzlich die . Musik fiir das 
Neujahr vom Turme hernieder, wie ferner Kirchengesang. Er 
wurde sanfter bewegt, er schaute nach dem Himmel und iiber 
die weite Erde und dachte an seine Jugendfreunde, die nun, 
besser und glucklicher als er, Lehrer der Erde, \Tater glficklicher 
Kinder und gesegnete Menschen waren, und er sagte: „01 ich 
konnte auch, wie ihr, diese erste Nacht des Jahres mit trockenen 
Augen verschlummern, wenn ich gewollt hatte; ach, ich hatte 
glucklich sein kOnnen, ihr teuern Eltern, wenn ich eure Neujahrs-
wunsche und Lehren erffillt hatte." 

In seinem reuevollen Andenken an seine Jfinglingszeit 
kam es ihm vor, als richte sich die Larve mit seinen Ziigen im 
Totenhause auf, — endlich wurde sie in seiner Einbildung zu 
einem lebendigen Jungling, und seine vorige, bliihende Gestalt 
wurde ihm bitter vorgegaukelt. 

Er konnte es nicht mehr sehen, er verhiillte das Auge, 
tausend heiBe Tranen stromten versiegend in den Schnee, er 
seufzte nur noch leise, trostlos und sinnlos: „Komm nur wieder, 
Jugend, komm wieder!" 

Und sie kam wieder; denn er hatte nur in der Neujahrs-
nacht so fiirchterlich getraumt — er war noch ein Jungling. 
Nur seine Verirrungen waren nicht bloB Traum gewesen. Aber 
er dankte Gott, daB er noch jung war und von den schmutzigen 
Oangen des Lasters umkehren und sich auf die Sonnenbahn 
zuruckbegeben konnte, die ins reine Land der ewigen Ernten fiihrt. 

Kehre mit ihm urn, Junger Leser, wenn du auf seinen 
Irrwegen stehst. Dieser schreckende Traum wird kiinftig dein 
Richter werden! Aber wenn du einst jammervoll rufen wiirdest: 
.Komm wieder, schone Jugendzeit!" — sie wurde nicht wieder-
kommen. 

Jean Paul 

Friede 

Jeder Deutsche mochte sich und seinem Volke ein Trost-
wort zurufen, welches Mut gibt, das Schwere zu ertragen, das 
-fiber uns hereingebrochen ist, das wir gemeinsam auf uns nehmen 
mfissen, wenn wir nicht ganz zugrunde gehen wollen. In der 
allgemeinen Erregtheit miissen wir in den Tiefen unseres Wesens, 
unserer Seele suchen, ob aus ihm Rettung zu hoffen ist. 
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So mit schweren Sorgen belastet, die jeden Deutschen jetzt 
erfillien mfissen, die ich mir mit wirr wogenden Gedanken ver-
scheuchen wollte, ging ich durch die von schwachem Mondlicht 
erleuchteten StraBen. Das entsetzliche Wort Z u s a m m e n b r u c h 
schien mir aus dem einsamen Schritt entgegenzuklingen; alle 
Trostgedanken, nach denen ich suchte, waren nichtig diesem 
Worte gegentiber, das in seiner ganzen bedeutungsvollen Schwere 
als der Menschheit Jammer auf mir lag. Die harte Tatsache, 
dab Deutschland zusammengebrochen, hilflos, alien Geistern der 
Zwietracht, der Vernichtung preisgegeben sei, erffillte mit ihrer 
Schonungslosigkeit meine Seele,-  ich sah den Tod meines herr-
lichen Volkes vor mir, davor meine Seele zagte und zitterte. 

Da — aus einer StraBenecke kam ein Trupp junger Leute 
mit klingendem Saitenspiel und zog im Wanderschritt an mir 
vorilber. Die Schonheit der Musik nahm mich ganz gefangen, 
und was alle Gedanken nicht vermocht hatten, die Macht der 
Tone brachte fiber alles • Denken hinaus milden Trost in meine 
Seele und rib mich aus meiner Hoffnungslosigkeit. Vom Kiang 
gelockt, strengte ich meine alten Beine an, um Schritt zu hatten, 
damit ich recht lange das Saitenspiel hore, und gar zu gem ware 
ich mit den Musikanten hinausgezogen in die mondbeglanzte 
Fruhlingsnacht. Der Altersgriesgram wich von mir wie der finstere 
Geist von Saul vor dem Harfenspiel des jungen David. Als die 
Saitentone meiner HOrweite. entschwunden waren, ertonte aus 
einer anderen Straf3e her ein gar schOner mehrstimmiger Gesang, 
dem ich nun auch eine Zeitlang nachtroddelte. 

Als ich wieder in der nachtlichen Einsamkeit stand, kam 
das sonderbare Gefilhl tiber mich, dab ich aus meiner tiefen 
Trauer heraus der Freude nachgelaufen sei, aber auch das trOst-
fiche Geffihl, dab die Freude noch lebe, und dab ihre Heilkraft 
nicht verloren gehen kann. DaB, wenn die Freude dem Alter 
genommen ist und die Sorge seine Schritte begleitet, sie 'sich zu 
der Jugend fltichtet, so daB der Menschheit immer das gleiche 
Mat) der Freude erhalten bleibt. Die Schaffensfreude, die sich 
in Gesang und Saitenspiel, in der Kunst offenbart, wird dem 
deutschen Volke unverganglich sein, ein Gut, das ihrn kein 
Feind entreiBen kann. Wie das Saitenspiel auf der StraBe den 
fin steren Geist der Verzagtheit von mir gescheucht hat, so 
vermag der Schaffenstrieb, der in der Seele des Volkes lebt, als 
selbstlos reine Kunst, das tiefste Wesen des Deutschtums zu 
retten. Wenn wir nun arm zu nennen sind an auf3eren Gfitern, 
das soil uns die Freude an der Arbeit nicht verleiden. Es ist 
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bewiesene Tatsache, daB man arm und dabei frohlich sein kann. 
Dazu wird auch der fromme, auf das Ewige gerichtete Sinn, der 
von jeher, wenn auch unbewui3t, im deutschen Wesen liegt, die 
heldenhafte Geringschatzung der irdischen Outer, kraftig helfen. 
Wir mfissen auch in die Zukunft hinein weitsichtig werden wie 
das Alter fiber die Gegenwart hinweg, in der. Hoffnung auf neue 
Jugend, in der deutsches Wesen, zu unverganglicher Klarheit 
gelautert, wieder aufersteht. 

Hans Thoma 

Spruch 

Nimm dein Schicksal ganz als deines! 
Hinter Sorge, Gram und Grauen 
Wirst du dann ein ungemeines 
Glfick entdecken: S e I b st v er traue n! 

Richard Dehmel 

Stille TrAnen 

Du bist von Schlaf erstanden 
und wandelst durch die Au; 
da liegt ob alien Landen 
der Himmel wunderblau. 

So lang du ohne Sorgen 
geschlummert schmerzenlos, 
der Himmel bis zum Morgen 
viel Tranen niedergoB. 

In stillen Nachten weinet 
oft mancher aus den Schmerz; 
und morgens dann ihr meinet, 
stets frOhlich sei sein Herz. 

Justinus Kerner 

Nacht 

In Windsgerausch, in stiller Nacht 
geht dort ein Wandersmann; 

er seufzt und weint und schleicht so sacht, 
und ruft die Sterne an: 

„Mein Busen pocht, mein Herz ist schwer; 
in stiller Einsamkeit, 

mir unbekannt, wohin, woher, 
durchwandl' ich Freud' und Leid." 
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,,Ihr kleinen, goldnen Sterne, 
ihr bleibt mir ewig ferne, 

ferne, ferne, 
und ach! ich vertraut' euch so gerne!" 

Da klingt es plotzlich um ihn her, 
und heller wird die Nacht, 

schon fait er nicht sein Herz so schwer, 
er dunkt sich neu erwacht: 

n o Mensch, du bist uns fern und nah, 
doch einsam bist du nicht! 

Vertrau' uns nur, dein Auge sah 
oft unser stifles Licht: 

Wir kleinen goldnen Sterne 
sind dir nicht ewig ferne; 

gerne, gerne, 
gedenken ja deiner die Sterne." 

Ludwig fleck 

48 

„banneteo binunelfalota 

2tus Zermetflung iiber bie 03raufamkeit bes etiefuaters =Me S3annele fief) 
ertainken. 213tibrenb fie nun in ber biirftigen etube bes 2/rmenbaufes fterbenb liegt, 
erfdjeinen ihr im jieber bie uerftorbene Mutter unb bie fie troftenben (Engel. 

e dj wetter 271 arth a. 6(1)14 annete, fd)taf, es ruff niemanb. 
ann e I e. Tas war ber .err — jefuz. — Botch 1 fjord)! jet 

ruff er mid) wieber. 6annete! — gana taut. Banned gang, gang 
beutlich. Romm, get) mit mir. 

e to eft er 9111 a r th a. 2Benn (Solt mid) abruft, verb' id) 
bereit fein. 

6anneIe, nun mieber nom Ntonb befcbienen, reek ben Rout, rule menu 
fie fiifte 03eriidy einfoge: 6010 bu nichts, ed)wefter? 

6 ct) welter DI aril) a. 6annete, nein. 
Bantle 1 e. Ten alieberbuft? 3n immer gefteigerter, feliger (gkitafe: 

6o hiie body! 6o body! 9:13as bas btof3 ift? mitt rule aus n3eiter 
gerne eine fiite Etimme borbar. einb bas bie enget? 6iirff bu benn nichts? 

e 	ef ter 9/tart h a. eau*, ich hor's, abet, weif3t bu too, bu 
mutt bid) nun flirt auf bie eeite legen unb ruhig Ichtafen bis morgen frith. 

bann e I e. Aannft bu bao aud) fingen? 
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6 d) weft er 911 artb a. 2I3as benn, Rittbd)en? 
bannel e. ecbtaf, Rinbd)en, fcblafl 
e mei ter 222 artb a., 2:911111 bu es gern Wen? 
.6 a nnele tegt fit 3uriick unb ftreitelt bie 	anb ber Ettnefter: 

911iitterd)en, Ping mix's! 912iitterdten, ling mil's! 
e d)rnefter Tlartba Witt bas 2icbt aus, beugt fit fiber bas sett 

unb fpricbt mit leis ter 2tnbeutung ber Melobie, intibrenb bie ferne Mulik forttiint: 

etlaf, Stinbten, 
3m 6arlen get ein ed)af, 

nun fingt fie unb es mirb' gang, bunkel: 

3m Earten gebt ein 2timmelein 
71uf bem griinen Ttimmelein, 
ecbtaf, Rinbten, fdtlaf ! 

din Stimmeriitt erfiffit nun bas tirmlicbe Oetnacb. 210 ber 93ettkante, nat 
vorn gebeugt, fit mit ben blof3en, mageren &men itilbenb, fibt eine Marie, geifter. 
kafte rauengeftalt. Cie ift barfut; bas mete 5jaar biingt often unb tang an ben 
ecbitif en ()crab unb fiillt bis auf bie Zettbecke. Zas Oeficbt ift abgebiirmt, aus= 
gemergelt; bie in tiefe Sjiittlen gefunkenen 2tugen fteinen, obgleit feft geftfoffen, 
auf bas fcblafenbe annele gerittet. 3bre Etimme ift wie bie einer ettafrnaten-
ben monoton. 23enor fie ein T3ort bernorbringt, bemegt fie, gleitfam uorbereitenb, 
bie £ippen. Mit einiger Nnfirengung fteint fie hie saute aus bet. Ziefe ibrer 
'3ruft bernorpboten. Zor ber aeit gealtert, boblinangig, abgemagert unb aufs 
bilrftigite gekteibet. 

arauengeftalt. Bannelel 
bann e I e, ebenfalls mit geftioffenen 2tugen: Thitterd)en, glebes 

Viitterd)en, bift bit's? 

	

r a u en g eft al t. ja, id) babe bie 	fife unferes lieben 
„beitanbs mit meinen Trailen gimp:ben unb mit meinem .bauptbaar 
getroctinet. 

Bannel e. Tringft bu mit gute Q3offd)aft? 
Wrauengeftalt. 3a. 
bannel e. Rommft bu von tneitber? 
araueng te f1(11 t. Bunberttaufenb Tteilen tneit burd) bie Tad)t. 
Bantle( e. 2rtutter, Dile fiei)ft bu aus? 

r a tt en gef tali. Ole bie Ainber bet Welt. 
Bannel e. 3n beinem Gaumen waci)fen Ttaigloduben. Leine 

etimme tont. 
arauengef tal t. 	ift Rein reiner 

annel e. Cutter, Liebe Cutter, tnie &Neff bu bod) in 
fbeiner ecbone? 

Wrauengeftai t. Tie Engel im bimmel flub nielbunbert. 
mat fd)Oner. 

Nema6ka titanka, VIII 	 9 
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annel e. 9:8arum bift bu nid)t and) fo icOon? 
Wrauengefta1i. 3 di lilt Tein um bid). 
hann e I e. 91tiittercben, bleit)e bet mir! 
arattengeftatt erbebt fidy 3d) muf3 fort. 
hann et e. aft es fcbOn, wo bu bift? 

	

r a u e n g 	 te ftat t. /Bette, unite %lien, beroctbrt oor bem 
U3inbe, geborgen Dor eturm unb hagehpettern in (Sottes But. 

hannet e. %Off bu aus, wenn bu nine bift? 
rauengeitalt. 3a 

hanneI e. Baft bu epeife 3u ellen, wenn's bid) bunged? 
ar au en g e f t a I t. 3d) fttlle meinen hunger mit ariiMen unb 

211id) biirftet, unb id) birdie golbnen Vein. Cie metebt surtidt. 

hanneI e. (Set)ft bu fort, nutter? 
arauengeftaIt. Gott tuft. 
hann et e. Tuft Gott taut? 
ar au en g ef t a I t. Gott ruff taut nadj mir. 
han n e I e. Tas gan3e hei3 ift mir Derbrannt, Vatter! 

aueng ef t aI t. @oft wirb es mit 91ofen unb 2iIien 
S5 a n n e I e. Virb Gott mid) erI6jen? 

auen g effect t. .Rennit bu bie 23Iume, bie id) in ber hanb bab'? 
hanneI e. himmeIsfcbIiiffef. • 

r a u e n g eft aft Iegt fie in Sjanneles anb: Du fotift fie bebcdten 
aIs Gottes Tfanb, Iebe wob11 

hann e I e. R2tiitterdjen, bIetbe bei mir! 

	

Wr au en g 	 te ffait meicbt auriicit: ftber ein Afeines muff bu mid) 
nid)t feben, unb aber fiber ein RIeines, fo wirft bu mid) feben. 

hanneI e. 3d) fiird)te mid). 
r a it en g eft a I t weid)t miter Auriidt: Vie bem weiben erbnee. 

ftaub auf ben 3ergen Dom %Rube geRbiebt, fo with Gott beine 
Qualer oerfoIgen. 

hann e I e. CSetj nid)t fort. 
Wr a u e n g eft a I t. Tes himmeIg S5inber finb rule bie bfauett 

231* ber Tacit — etIafe! 

Cis ruirb nun rvieberum atimdbild) bunk& Tabei bort man von lieblirbett 
Rnabenftimmen gefungen bie ameite etropbe bes 	ec1)10, Stinbd)en, fcbtaft 

ect)Iaf, Rinbcben, fefte, 
Cts hommen frembe (Mite — 

3egt erfillit mit einem ec)lage ein golbgriiner ecbein bas @emarb. Matt 
fiebt brei It if) te ngelsgeftalte n, fd)iine, gefliigette 3iinglinge mit 92ofen-
itriin3en auf ben Ropfen, mei* ben eciritt bes 2iebes von giotenblattern, bie 611, 
beiben eeiten 4eruntettiingen, abfingen. 213eber bie Siaboniffin nod) bie &aunt-
geftalt ift feben. 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



Tie Gaffe, bie iebt tiommen fein, 
Das finb bie lieben (ingelein, 
ec)taf, Stinbctj'en, fcblaf! 

Aannete offnet bie 2lugen, 'taut perbticitt bie ngelsgertatten an unb 
agt erftaunt: enge1? 

Mit roadgenbem rftaunen, beroorbrecbenber reube, aber nod) ntcbt 3roet. 
egret: &gel!! im 3ubelfiberfcbtuang: engel!!! 

gleine 13aufe. Tie qnget fprecben nun, nad)einanber, t7•Igenbe5 our Mufik: 

Grfter Gnget. 

1uf ienen S5iigeln bie Gonne, 
eie bat bir it)r Golb nid)t gegeben; 
Taz roebenbe @ran in ben Talent, 
Gs bat fid) fur bid) nicbt gebreitet. 

B wetter angel. 

Tas gotbene Zrot auf ben adtern, 
Dir motif' o ben 5unger nicbt ftitlen; 
Tie Mild) ber toeibenben giinber, 
Dir fcbattmte fie Hitt in ben Rrug. 

Tritter en ge I. 

Tie Ztumen unb 231iiten ber erbe, 
Gefogen volt Tuff unb Dolt eiif3e, 
23011 q3urpur unb bimmlifcber 23Iaue, 
Tir faunden fie nicbt beinen Veg. 

Mane j3aufe. 

Grf ter Gngel, 

bringen ein elites Graben . 
 Durd) Winfterniffe getragen; 

Mir baben auf unfern ebern 
ein erfte5 Aauten non @Iiich. 

3meiter en g e I. 

Uir fiibren am Baum unfrer Rleiber 
in erfto Tuf ten bo Wriiblings; 

Gs Mabel non unfern 3ippen 
Tie erfte 21Ote bo Tays. 
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Trifler ffitget, 

Es leuMet Don uniern Wiihen 
Ter griine etein unfrer Being; 
12 bIten im @runb unfret 2.Iugen 
Tie 3innen bet etpigen etabi. 

Ter 23ort)ang falit 	 Gerhart Nuptmann 

Aus: „Griechischer Fruhling" 

Ich liege, unweit von Kloster Daphni, unter Kiefern, auf 
einem Bergabhange hingestreckt. Der Boden ist mit braunen 
Kiefernadeln bedeckt. Zwischen diesen Nadeln haben sich sehr 
feine, sehr zarte Graser ans Licht gedrangt. Aber ich bin hierher 
gekommen, verlockt von zarten Teppichen weii3er MaBliebchen. 
Sie zogen mich an, wie etwa ein Schwarm lieblicher Kinder 
anzieht, die man aus nachster Nahe sehen, mit denen man spielen 
will. Nun liege ich hies und um mich, am Grunde, nicken die 
zahllosen kleinen, weiBen Schwestern mit ihren Kopfchen. Es ist 
kein Wald. Es sind ganz winzige HungerbItimchen, unter denen 
ich ein Ungeheuer, ein wahres Gebirge bin. Und dock stromen 
sie eine Beseligung aus, die ich seit den Tagen meiner Kindheit 
nicht mehr gefuhlt habe. 

Und auch damals, in meiner Kindheit, schwebte eine 
Empfindurig, dieser ahnlich, nur feiertaglich durch meine Seele. 
Ich erinnere mich eines Traumes, den ich zuweilen in meiner 
Jugend gehabt habe, und der mir jedesmal eine Schwermut in 
der Seele lieB. Ich sah dann stets einen sonnigen, von alten 
Buchen bestandenen Hang, auf dem ich mit anderen kleinen 
Kindern blauliche Leberblumchen abpfltickte, die sich durch 
trockenes, goldbraunes Laub zum Lichte hervorgedrangt hatten. 
Mehr war es nicht. Ich nehme an, daB dieser Traum nichts 
weiter, als die Erinnerung eines besonders schonen, wirklich 
durchlebten Frfthlingsmorgens - -war, aber es stheint, daB ein 
erstes GenieBen der goldenen Lust, zu der sich die Sinne des 
Kindes erschlossen, das unvergeBliche Gluck dieser kurzen 
Stunde gewesen ist. 

Ich liege auf olympischer Erde ausgestreckt. lch bin, wie 
ich fiihle, zum Ursprung meines Kindestraumes zuruckgekehrt. 
Ja, es ward mir noch Hoheres vorbehalten 1 Mit reifem Geist, 
mit bewuBten, viel umfassenden Sinnen, im vollen Besitz aller 
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schonen Krafte einer entwickelten Seele, ward ich auf dieses 
feste Erdreich so vieler ahnungsvoll-grundloser Traume gestellt, 
in eine Erfullung ohnegleichen hinein. 

Und ich strecke die Arme weft von mir aus und drficke 
mein Gesicht zwischen die Blumen in diese geliebte Erde hinein. 
Um mich beben die zarten Grashalme. Ober mir atmen die 
niedringen Wipfel der Kiefern weich und geheimnisvoll. Ich habe 
in mancher Wiese bei Sonnenschein auf dem Gesicht oder Rticken 
gelegen, aber niemals ging von dem Grunde eine ahnliche Kraft, 
ein ahnlicher Zauber aus, noch drang aus hartem Gerbil, das 
meine Glieder kantig zu sptiren hatten, wie bier ein so heiBes 
Gltick in mich auf. 

Ich bin auf der Ruckfahrt von Eleusis nach Athen wieder 
in diese lieblichen Berge gelangt. Die heilige StraBe liegt unter 
mir, die Athen mit Eleusis verbindet. Herden von Schafen und 
Ziegen, die in dem grauen Gestein der Talabhange umhersteigen, 
grtiBen von da und dort mit ihrem Gelaut, das, melodisch gluck-
send, an die Gerausche eines plaudernden Bachleins erinnert. 

Gerhart Hauptmann 

49 

Einfiihrung zur Chronik der Sperlingsgasse 

Ich bin ein einsamer alter Mann geworden! Die bunten, 
ewig wechselnden, ewig neuen Bilder dieses grof3en Bilder-
buches, Welt genannt, werden meinen alten Augen dunkler 
und dunkler; mehr und mehr verschwimmen sie, mehr und mehr 
flieBen sie ineinander. Ich bin mit meinem Leben da angelangt, 
wo, wie in jenem Ubergang vom Wachen zum Schlaf, die Er-
lebnisse des Tages sich noch dumpf im Gehirn des Mfiden 
kreuzen, wo aber bereits die dunkle, traum- und geistvolle Nacht 
fiber alles, Gutes und Wises, ihren Schleier breitet. Ich bin alt 
und mfide; es ist die Zeit, wo die Erinnerung an die Stelle der 
Hoffnung tritt. 

Schaue ich auf aus meinen Traumen, so sehe ich zwar 
dasselbe Lacheln, dasselbe Schmerzenszucken auf den Menschen-
gesichtern urn mich her, wie vor langen blithenderen Jahren, 
aber wenn auch Freude und Leid dieselben geblieben sind auf 
der alten Mutter Erde: — die Gesichter sind mir fremd, — ich 
bin allein 1 — Allein — und doch nicht allein. Aus der damm-
rigen Nacht des Vergessens taucht es auf, und kiingt es; Ge-
stalten, 'Nine, Stimmen, die ich kannte, die ich vernahm, die 
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ich einst gern sah und hOrte in vergangenen bosen und guten 
Tagen, werden wieder wach und lebendig, tote, begrabene 
Fruhlinge fangen wieder an zu griinen und zu blilhen; vergessener 
Kindermarchen entsinne ich mich; ich werde jung und — fahre 
auf und — erwache ! 

Versunken ist dann die Welt der Erinnerung, mich frostelt 
in der kalten traurigen Gegenwart, drtickender fuhle ich meine 
Einsamkeit, und weder meine Folianten noch meine anderen 
muhsam aufgestapelten gelehrten Schatze vermogen es, die auf-
steigenden Kobolde und Qualgeister des Greisenalters zu ver-
scheuchen. Sie zu bannen, schreibe ich die folgenden Blatter, 
und ich schreibe, wie das Alter schwatzt, Fur einen Freund will 
ich diese Bogen ansehen, mit dem ich plaudere, der Geduld mit 
mir hat und nicht spottelt uber Wiederholungen, — ach, das 
Alter wiederholt ja so gem — der nicht zum Aufbruch treibt, 
wo die vertrocknete Blume irgendeiner sullen Erinnerung mich 
fesselt, der nicht zum Bleiben notigt, wo ein trubes Andenken 
unter der Asche der Vergessenheit noch leise fortglimmt. Eine 
Chronik aber nenne ich diese Bogen, weil ihr Inhalt, was den 
Zusammenhang betrifft, gar sehr jenen alten naiven Auf-
zeichnungen gleichen wird, die in bunter Folge die Begebenheiten 
aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzahlen; die jetzt 
eine Schlacht mitliefern, jetzt das Erscheinen eines wundersamen 
Himmelszeichens beobachten; die bald uber den nahen Welt-
untergang predigen, bald wieder sich uber ein Stachelschwein, 
weiches die deutsche Kaiserin im •Klostergarten Ivorffihren last, 
wundern und freuen. Und wie die alten MOnche hier und da 
zwischen die Pergamentblatter ihrer Historien und MeBbficher 
hubsche, farbige, zierlich ausgeschnittene Heiligenbilder legten, 
so will auch ich Ahnliche Blatter einflechten und durch die ein-
tOnigen farblosen Aufzeichnungen meiner alten Tage frischere 
blfitenvollere Ranken schlingen. 

Ich, der Greis — der zweiten Kindheit nahe, will von einem 
Kinde erzahlen, dessen Leben durch das meinige ging wie ein 
Sonnenstrahl, den an einem Regentage Wind und Wolken uber 
die Fluren jagen; der im Vorbeigleiten Blumen und Steine kill3t 
und in derselben Minute das gluckliche Gesicht der Mutter uber 
der Wiege, die heil3e Stirn des Denkers uber seinem Buche und 
die bleichen age des Sterbenden streifen kann. Ich schreibe 
keinen Roman und kann mich wenig urn den schriftstellerischen 
Kontrapunkt bekfimmern; was mir die Vergangenheit gebracht 
hat, was mir die Gegenwart gibt, will ich hier, in hfibsche 
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Rahmen gefaBt, zusammenheften, und bin ich made — nun so 
schlage ich dieses Heft zu, withle weiter in meiner schweins- 

Iedernen Gelehrsamkeit und kompiliere lustig fort an meinem 
wichtigen Werke De vanitate hominu m, einem aus- 
nehmend — dicken Gegenstande. 	

Wilhelm Raabe 

An ein Bild 

Was schaust du mich so freundlich an, 
0 Bild, aus weiter Ferne, 
Und winkest dem verbannten Mann? 
Er kame gar zu gerne. 

Die ganze Jugend tut sich auf, 
Wenn ich an dich gedenke, 
Als ob ich noch den alten Lauf 
Nach deinem Hause lenke. 

Gleich einem, der ins tiefe Meer 
Die Blicke laBt versinken, 
Nicht sieht, nicht Mort, ob urn ihn her 
Viel tausend Schatze winken. 

Gleich einem, der am Firmament 
Nach fernem Sterne blicket, 
Nur diesen kennt, nur diesen nennt 
Und sich an ihm entzucket: 

Ist all mein Sehnen, all mein Mut 
In dir, o Bild, gegrandet, 
Und immer noch von gleicher Glut, 
Von gleicher Lust entzundet. 

Max von Schenkendorf 

50 

glue: „iDanDerungen Durd) Die Mark 
ZranDenburg" 

3m epree watt) 
Ter Aanfor Alingeffein iibernabm unfre aiibrung . Tad) kur3em 

(,ange burl) etabt unb Bark 2iibbenau erreid)ten mir ben .baupt-, 
 epreearm, auf bem bie fiir uns bellimmte eonbtl bertits im edyattil 
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eine Q3uftenganges lag. Trei 23tinhe mit 'Politer unb iidlleljne net- 
ipracben moglicbtte Zequemlicbkeit, tutibrenb ein Wialcbenhorb Dan be 
merhenstnertem limfang aucb nod) filr mebr als blof3e Zequentlitheit 
forgen 3u molten fcbien. 21m etern be 93ootes, bas Lange Tuber ht 
ber Banb, ftanb Oriftian 23trftig, ein Witnfaiger mit tot)en Zadten , 

 hnocben unb eingebriichten ect)Itifen, bem fiir gewilbnlict) bie nticbtlicbe 
eiterbeit 2iibbenaus, beute abet ber Tuber= unb eteuermannsbienft 
in unferm 6preeboot oblag. Olt ftiegen ein, unb bie aabrt begann. 

(Ys lit 6onntag, bie 9trbeit rubt, nub bie grobe actlyitrabe 
3eigt fid) nerbdItnismdf3ig leer; nut fetten treibt ein mit frifcbem Bea 
belabener .Rabn an uns vorilber, unb 93uricben banbbaben bas Tuber 
mit grof3em Geitich. Comte fiben weber auf bet Tuberbanh, nod) fcbtagen 
fie taktindf3ig bas 9:8affer, oielmebr fteben fie grab aufrecbt am 
Binterteile bes Zootes, bas fie nad) 2Irt ber (Sionboliere norwtirts 
bemegen. Ties 91ufrec)tfteben unb mit ibm 3ugleid) ein befttinbiges 
2infpannen all ibrer Arafte bat bent gan3ent Zolitsilamm eine Aailung 
unb etraffbeit gegeben, bie man bei ber 921ebr3abl uniter fonifigen 
Torfbewobner nermif3t, unb 3war in ben armen Oegenben am meiften. 
Ter Rnecbt, ber vornitber tm eattel btingt ober, auf bem Girl:Mack 
feines 213agens fibenb, mit einem icbIlifrigen „Boi" bas Seipann 
anfreibt, hommt haum je ba3u, !eine 93ruft unb ecbutterbliitter 
3urecbt3urilchen ober fein ball) hrummgebognes Titchgrat wieber gerabe ,  
aubiegen; ber epreetnatber abet, bem weber q3ferb nod) /Bogen ein 
eiben unb 91usruben gonnt, befinbet fill  eigentlid) immer auf bent 
Zuloine. Tas Tuber in bet Banb, ftebt er mie auf q3offen unb ttennt 
nicbt Binbilmmern unb Batbarbeit. 

Wenn es fdton ein rei3enber 91nblidi ift, biefe fcblanken unb 
ftattlicben 2eute in ibren Tooten norilberfabren 3tt feben, fo ftelgert 
fid) biefer %eta im Winter, mo jeber Zootiabrer ein ecblittitubldufer 
wirb. Tas iit beam bie eigentlicbe ecbauftellung ibrer raft  unb 
63efcbiddicbileit. Tann finb ant unb Snfeln eine gemeinfcbaftlicbe 
(EisfItict)e, unb ein paar 93retter unter ben aii5en, bie balb ecblitten, 
balb ecblitticbut) finb, bap eine fieben Wuf3 Lange ei5ftange in ber 

fcbleubert lid) jet bet epreandtber mit inticbtigen ettif3en fiber 
bie blinhenbe calla* tin. Tann tragen fie auct) ity nolhstitmlid)es 
Roftihn: Itur3en 2eintuanbrodi unb leinene S5ofen, beibe mit bichem 
Aries gefilttert, unb epreewalb ,etiefel, bie fait biz an bie butte 
reid)en. 

(Es ift 6onntag, unb bie %that rubt. 21ber an Vocbentagen 
ift bie eh*, bie wit jet ffill binauffabren, on frill) bis 'pat belebt, • 
unb cafes nut Tenhbare, was Inuit auf Aniippelbanuti unb 2anb , 

 Rabe feines 92eges 3iebt, bas 3iet)t bann ant bleier 2Bafferitraf3e 
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binab unb binauf. eetbit bie rekben berben biefer (Segenben toirbeht 
keinen etaub auf, fonbern werben in Q3oot getrieben unb gelangen 
in ibm on Glair att elan ober von TOiefe Oiefe. Der tiigticbe 
23erkebr bemegt ficb auf biefem enblofen tune unb mirb nur unter= 
brocben, menn attf blumengefcbmitddem .abn, 911ufiti Dorauf, bie 
Zraut Sur Airct)e filly', ober menu ftifl unb einfam, Don 2eibtra= 
genben in 3ebn unb amanaig Ribnen begleitet, ein fcbmarverbangnes 
Boot ftromabrotirts &let. 

einaelne battier merben ficbtbar; wit baben 3 e b  b e, bas 
erfte epreetDalb.Torf, erreicbt. es iff bie 2agunenftabt in Tafcben= 
format, ein Tenebig, rate es nor 1500 3abren getDefen Fein mag,-als 
bie erften aifcberfamilien auf feinen eumpf=eilanben ecipt lucbten. 
Titan halm nicbts 2ieblicberes feben als biefes 2ebbe, bas aus ebenfo 
Dieten 3nfeln beftebt, als es Aitujer bat. Ter epree bilbet bie grof3e 
Toriftraf3e, barin fcbmalere (Saffen von links unb recbts bet einmiinben. 
VD foul' bethenatiune fid) *ben, um bie Grenaen eines (SrunbItiictis 

markieren, aieben fid) bier Dielgeftaltige Aantite; bie S5bfe 'Aft 
abet finb in ibrer Srunbanlage meiftens gleicb. Dicbt an ben epree= 
ftrate ftebt bas 2l3obnbaus, aiemlicb nabe bran bie etaltgebtiube, 
rodbrenb klaftermeife aufgefcbid)tetes erlenbol3 als fcbilbenber Areis 
um bas 3nfelcben berlauft. Obitbaume unb Tiingerbaufen, ZIumem.-- 
beete unb atifthaften teilen lief) tin itbrigen in bas Terrain unb 
geben eine al& bet reignbflen 23iiber. Tas Vobnbaus ift jeberaeit 
ein 231ockbaus mit bleinen Wenftern unb einer titd)tigen ecbilfbady 
kappe; bas iff bas 223efentlicbe; fettle edAnbeit abet belt* in feiner 
reiten unb materiftben (infaffung Don 23Iatt nub 23titte: Stiirbis 
ranbt fief) auf, unb 6eif3bfatt unb Vinbe fd)lingen fief) mit alien 
Warben binburcb. enblicb, 3tDifcben jaus unb /tier, breifet fief) ein 
eraspfab aus, an ben ficb ein 13riicttcben ober ein Aolafteg fcbliebt, 
unb um ibn berum gruppieren fid) bie Atibne, Heiner unb griter 
immer abet bienftbereit. 

Tie Iebten baufer Don 2ebbe liegen bluer uns, unb toieber 
bebnen lid) TBiefen 3u beiben eeiten aus, nur bier nub ba burcb 
erlengruppen ober ein paar einaelnitebenbe eicben unterbrod)en. 3n 
liibdffficber %idnung gebt es Woman, eine Tiegung nod), unb jest 
eine peke, biz lid) unfer Wfact)kabn burd) affertei Tang unb Arad 
in einen fctunalen unb grablinigen .anal einfcbiebt, bet bie 
binbungsftrafie atoifcben ben atoei Aauptarmen bet epree bilbet. 

Dieter Anal, eine ban Celle fang, alit* man 3u ben befon= 
beren edAnbeiten bes epreewalbes. 3eber kennt bie langgeftrechten 
2aubgange, bie fid) unfer bent alamen Toetenfteige in alien alt.- 
franabliftben (13artianlagen oorfinben. ein folder 13oetenfteig ill nun bet 
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Aanal, ber eben OM in 'elan ganaen 21inge nor une liegt: ein Me= 
brige5 unb bicbigetaibte5 2aubbacb fiber um, io Meilen tvir im 1300i 
bie arc* binauf, Die, mud) 2Irt einer Tide fidj aufpitenb, an ibrem 
titif3erffen 9iusgang ein pbantaffift uerkleinertes unb nur nocb t)atb 
erkennbares TfIanaengewirre aeigt, cities in einem munberbaren Qicbt. 

Aeobor WoUtane 

2230 Zismark tiegen loll 

Nid)t in Tom ober ailriten gruit, 
er rut)' in (Solfes freier 2uft 
TrauBen auf Zerg unb balk, 
Nod) beffer lief, fief im Writhe; 
Vibuhinb Iiibt it)n u ficb ein: 
,gin earl* war er, brum iff er mein, 
3m eacbfenwaIb foff er begraben rein!" 

Ter 2eib aerflifft, ber efein Serf alit, 
%bet ber eacblenimfb, ber Oft; 
unb kommen nad) breitaufenb 3at)ren 
5rembe bier Ns 92eges gefabren 
unb feben, geborgen norm £td)t ber eonnen, 
Ten 2Batbranb in efeu fief eingefponnen 
unb ffaunen ber abonbeit unb iauctmen frob, 
eo gebtetef einer: „Wirmf nicbt To! —
tier unfen tiegt Ziomardi irgenbruo." 

Aeobor montane 

51 

Eine grausame Todesart 
Die Abelsberger, das sind von jeher die Klugsten gewesen 

im Land. Die fanden zu jeder Spalte den richtigen Keil. In der 
Staatsklugheit, Gemeindedisziplin und wirtschaftlichen Ver-
waltung sind sie namentlich mustergultig geworden. Eine der 
bewunderungswurdigsten Taten der Abelsberger war, wie sie 
die Maulwurfe eingeschiichtert haben. Die Wiesen urn Abelsberg 
waren alljahrlich, besonders im Herbst und Friihjahr, voller 
Maulwurfshtigel. Deswegen war der 'Gemeinderat betrubt, und 
der Bfirgermeister seufzte oftmals auf: „Liebe Genossen, wir 
kommen ganz urn unser Gras!" Da geschah es, dab der. tapfere 
Knab' Gosel, Burgerssohn von Abelsberg — der Namq dieses 
Braven steht im Ehrenbuche der Stadt mit goldenen Lettern 

• ,• • , 14117,,,,,, 	 , 	 • 
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eines Tages einen lebenden Maulwurf fing und in einem Eisen-
kafig nach . Hause brachte. Auf dem Marktplatz wurde ein Tisch 
errichtet, auf den wurde der Kafig gestellt und angenagelt, und 
das Volk der Stadt strommte zusammen, urn den dunkeln 
Bbsewicht zu sehen. Unter Verwithschungen und Fausteballen 
stiirmte die Menge auf den Gefangenen ein, und die Polizei 
hatte zu tun, urn ihn zu schfitzen vor der Volkslynche, damit er 
ordnungsgemafl gerichtet werden konnte. Das Todesurteil war 
gesprochen, der Stab gebrochen uber den armen Sunder, der 
hier auf dem Pranger stand. Selbiger gebardete sich aber zur 
allgemeinen Entriistutig schier wohlgemut, guckte mit seinen 
Auglein neugierig auf die Menge und schnupperte schalkhaft mit 
dem Schnauzlein zwischen den Eisenstangen hervor. Noch war 
aber der hohe Rat wegen der Todesart nicht einig. Das stand 
fest: Ein Beispiel sollte an diesem Gesellen aufgestellt werden, 
wie ein ahnliches das wuhlende Geschlecht noch nicht erfahren 
hatte. Einige waren fur das Hangen, aber der Delinquent hatte 
daffir einen zu kurzen und dicken Hals, es ware der Strick 
abgeglitten. Andere wollten ihn enthaupten, das fand der Rat 
jedoch viel zu ehrenvoll filr den Schelm. Das Verbrennen wurde 
zuruckgewiesen, weil der Feuertod erst recht einen glanzenden 
Schein urn das Haupt des Verbrechers gelegt haben wurde. Und 
als sie dergestalt uneinig waren, erhob sich ein weil3lockiger, 
langbartiger Greis — fast steht zu vermuten, dal3 er nicht zu 
Abelsberg geburtig war — und begann unter lautloser Stille der 
Menge so zu reden: 

„Wohlweiser Rat von Abelsberg! Hochansehnliche Ver-
sammlung! 

Wichtig ist die Stunde und folgenreich die Tat, die wir 
zum Wohle unserer geliebten Stadt zu vollbringen im Begriffe 
stehen. Wir haben ein Individuum vom Leben zurn Tode zu 
bringen, aber wir haben in demselben nicht allein das Individuum, 
sondern sozusagen das ganze Geschlecht vom Leben zum Tode 
zu bringen. Es ist das Geschlecht, das allmahlich und tuckisch 
die Grundfesten unterwuhlt, auf welche unsere Vorfahren und 
wir selbst unsere Existenz und Kultur gegrundet haben. Es ist 
wohl uberflussig, darauf hinzuweisen, daB die Maulwurfe unsere 
Erbfeinde sind, daB es zwischen uns und den Maulwurfen keine 
VersOhnung gibt und geben kann." 

Ein ungelieurer Beifallssturm unterbrach den Redner. Selbst 
der kleine Gefangene spitzte die Ohrlein und stellte sich dann 
hochst possierlich auf sein Hinterteil, weil er glaubte, die Leute 
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wollten sich von ihm ergotzen lassen, und der Beifall ginge ihn 
an. Der Redner fuhr endlich fort: 	dad es zwischen uns 
keine Versohnung gibt und geben kann la, worauf sich der 
Beifallsjubel nochmals wiederholte. 

„Werte Versammlung!" sagte der Greis mit fast miBbil-
ligender Miene, „der Gegenstand ist zu ernst, als daB wir ihn 
mit Zurufen wie bei einer Komodie entweihen wollten..Es handelt 
sich darum, daB wir an diesem Tage ein Exempel aufstellen, 
welches geeignet ist, das elende Geschlecht vor Schreck stumm 
zu machen, wenn es nicht schon stumm ware, und vor Angst 
schwarz zu machen, wenn es diese Farbe nicht schon hatte. 
Des Grauens voll sollen sie sich sammeln in Rotten, die Giue 
von Abelsberg auf Nimmerwiedersehen verlassen und es ihren 
Kindern und Kindeskindern erzahlen, was zu Abelsbergl einem 
ihrer Genossen geschehen ist. Nicht hanger und nicht kOpfen, 
nicht spieBen und nicht braten wollen wir den Bosewicht. Den 
graBlichsten Tod soli er sterben, der je gestorben worden ist. 
Diesmal ist sie eine Burgertugend, die Grausamkeit, mit der 
ich die Todesart verkfinde: Der S c helm soil lebendig 
begraben w erden!" -  

Rat und Volk fiberboten sich in Beifall. Sie fiihrten den 
Kafig hinaus auf den freien Anger, hoben den Maulwurf behutsam 
hervor, und nach wenigen Minuten war das Urteil vollzogen. 

Und nun, liehe Freunde, denkt einmal nach, wer den Nutzen 
hat, wenn ein Maulwurf lebendig begraben wird. — Der Maul-
wurf? der Landmann? — Beide. Behut' euch Gott! 

Peter Roiegger 

52 

Zon bimntet unb bane 
mar urn bie Beit, mo bie erbe am atterfcbtinften ift unb e bem 

9Itenfd)en am fdperften RIM au fterben, benn ber Wtieber bliit)te Teton, 
unb bie 91ofen batten bidie Anofpen: ba aogen amei 9Banberer bie 
.bimmetsftraf3e enttang, ein 9.triner unb ein qieieber. Tie batten auf 
erben bid)t beieinanber in berfetben etraf3e geumbnt, ber 'Nei* in 
einem groten, prObtigen .baufe unb ber %me in einer kleinen Nitte. 
Veit abet ber Tob keinen linterfcbieb macbt, fo mar es geld)eben, 
bat fie beibe zu berfelben elunbe ftarben. 

Ta maren fie nun auf ber .bimmetoftrate aud) mieber anfammen= 
gekommen unb gingen fcbmeigenb nebeneinanber ber. 

smri.r...slorallOwN101111 
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Tod) ber Veg murbe ftetIer unb _fteifer, unb bem 91eicben 
begann es bath bIutfauer werben, benn er war bidt unb kur3atmig 
unb in feinem 2eben nod) nie fo twit gegangen. SDa trug es fid) 
311, bat; ber 2Irme bath einen guten Zorfprung gemann unb peril 
an ber BimmeIspforte ankam. Mit er fid) abet nicbt getraute an 
huhlopfen, febte er fid) nor ber porte nieber unb bacbte: „Tu 
willlt auf ben reicben Mann marten; nielleicl)t kIouft ber an." 

Tact) (anger Beit tangle ber 'Be* aud) an, unb aIs er bie 
g3forte uerfcbtuffen fanb unb nicbt Melt jemanb auf matte, fing er 
taut an 3u rtitteIn unb mit bet auff bran au fcblagen. cDa fttirate 
Tetrus eifenbs berbei, offnete bie 131orte, fat) bie beiben an unb 
fagte att bem gieicben: „Tas bill bu getuif3 gewefen, ber 'es nicbt 
ertuarten konnte. 3d) bdcbte, bu braucbteft bid) nict)t fo breit au 
maten. Ttiet @elcbeites t)aben wit bier oben non bit nicbt gebOrt, 
foIange bu auf ber erbe gefebt bait!" 

)a fief bem 22eichen gewattig ber Out; bud) Tetrus ktimmerte 
ficb nicbt wetter um it)n, fonbern reicbte bem 2lrmen bie .5anb, bamit 
er Ieid)ter auffteben tiOnnte, unb fagte: „Tretet nut aIle babe ein 
in ben 23orfactI; bas Veitere wirb lick iton linben!" 

/tub es war auct) roirtab nod) gar ntcbt ber Bimm.  eI, in ben 
fie jeht eintraten, fonbern nut eine grof3e, weite ctIle mit uiden 
uerfcbIoffenen Tiiren unb mit 23anhen an ben 213tinben. 

„92ubt ettd) ein menig aus," nabm Tetru5 wieber bas 'Mort, 
„unb martef, bis id) aurtichttomme; abet benut3t eure 3eit gut, benn 
ibr font aid) mittterwelle tiberIegen, wie U)r es bier oben t)aben 
Jeber non eud) foil es genau fo baben, wie er lid) es feIber wiinfcbt. 
2ttlo bebenkt's, unb wenn id) tuieberkomme matt keine lImittinbe, 
fonbern fagt's, unb uergef3t nichtz; benn nacbber 	au (pat." — 

Tamil ging er fort. %Is er bann nact) einiger 3eit aurildtkebrte 
unb fragte, ob fie fertig mit aberIegen waren, unb mie fie es lick in 
ber emigkett wiinfcbten, Sprang ber reicbe 911ann non ber Sank auf 
unb fagte, er mite ein grokes, golbenes ect)103 baben, to fct)i5n, wie 
ber Aaifer twins bdtte, unb ieben Tag bas belie cuff en. WOO 
ecbokofabe unb mittags einen Tag um ben anbern AaIbsbraten mit 
91pfeImus unb eitcbreis mit Zratwiirften unb nacbber rote @rube. 
Das waren leine 2eibgerid)te. Unb abenbs ieben Tag etmas anbers. 
(Metter tuoIle er bann einen recbt fcbtinen @rof3uaterftubt unb einen 
grtinfeibenen ecbtafrock; unb has Tagebliittd)en lone Tetrus auct) 
nicbt nergeffen, bamit er brit 'utile, was palffere. 

Da fat) it)n Tetrus mitteibig an, fdpieg Lange unb fragte 
enbfict): „Unb welter wiinfcbeft bu bit nicbts?" — „D ja!" fief raft 
ber 92eicbe ein, „8e1b, niet 0e1b, atte Adler volt; to niet baf man 
es 

 
at nid)i atit)len Wm!" 
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„Oas raft bu arks baben," entgegnete Tietrtts, Amin, folge 
mir!" unb er iiiinete eine ber nielen wren unb fitte ben Teict)en 
in ein prattuolles, gothenes ecblot, barin War ales fo, wie iener es 

gewunfcbt batte. atacbbem er ibm arks ge3eigt Otte, ging er fort 
unb fcbob nor bas or be ecbloffes etnen grof3en eifernen 2ttegel. cDer 
'Nei* aber aog fid) ben griinfeibenen ecblafrock an, fette fid) in ben 
Grofwaterftubl, af3 unb frank unb lief; fit's gut gelien, unb wenn 
er fatt war, Las er bus Tagebliittcben. Unb jeben Tag einmal ftieg 
er binab in ben Reiter unb beta[) fein Gelb. — — 

Unb gwangig unb fiinfgig Sabre Dergingen unb wieber fiinfgig, 
fo bab es bunbert waren — unb bas tit bod) nur eine epanne Don 
ber ewigheit — ba Otte ber reicbe Eon fein priicbtiges, golbenes 
ecblof3 fcbon fo uberbriif f tg , baf3 er es kaum met)r ausbalten konnte. „Ter 
italbsbraten unb bie Zratwiirftewerben awl) immer fcblecbter," fagle er, 
',lie filth gar nicbt mebr gu genieflent" %bet es war nicbt mabr, 
fonbern er batte fie nur fatt. „Unb bas Tagebliittcben lefe id) fcbon 
Lange nicbt met)r," fitly er fort; „es ift mir gang gleicbgilltig, was ba 
unten auf ber erbe gutriigt. 3d) kenne ja ketnen eingigen 911enfcben 
mebr. 9fleine Zekannten finb fd)on Iiingft cafe gefforben. Tie Oen-
fcben, bie jest leben milffen, mad)en fo anti* Ctreid)e unb felmaten 
fo fonberbares 3eug, bab es einen ftwinblig wirb, wenn man's Heft. 
Tarauf fcbwieg er unb getbnte, benn es war febr unb 
nab einer Odle fagte er wieber: 

.912it meinem olden Gelbe weib id) aud) nicbts anaufangen. 
/Zoo bab' id) 's eigentfict)? Van harm fid) bier bod) ntd)ts kaufen. 
9313ie ein 9Renfd) nur fo bumm fein halm unb 	im 
wiinften!" Tann ftanb er auf, offnete bas aenfter unb fab binaus. 

21ber obfcbon es in inm abloffe iiberall bell war, fo war_ es 
boll) brauf3en flockbunliel; ftockbunkel, fo bab man bie .5antr Dorm 
%uge nicbt feben honnte; ftodibunkel Tag unb %a:1)f, jabraus, jarein, 
unb fo 	wie auf bem Riabbof. Oa fcblof3 er bas aeniter wieber 
unb febte 	aufs neue auf feinen Grofwateritubl; unb jeben Tag 
ftanb er ein= ober gweimal auf unb fab mieber binaus. Ser es war 
nod) immer fo. Unb immer frub ed)okolabe unb mittags einen Tag 
um ben anbern Ralbsbraten mit 91pfelmus unb %Nitre's mit Zrat= 
wiirften unb natber rote Grite; immergu, immermt, einen Tag wie 
ben anbern. 

iebocb taufenb Sabre vergangefi waren, fatale ber grof3e 
eiferne %iegel am Tor, unb (I3etrus trat dn. „%un," fragte er, Joie 
gefiillt es bir?" 

Oa wurbe ber reid)e Egan bitterbofe: „Vie min's gefiilft? 
ecblecbt geftillt min's, gang fcblecbtl Coo fcblecbt, wie es einem nur 
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in einem fo nicbtstoilrbigen ed)loffe gefallen hann! 2Y3ie kannit bu 
bit nur bentten, bah man es bier taufenb 3abre ausbalten kann? 
Tian Wirt nicbtz, man fiebt Ricbts; niemanb bekiimmert f1ct  um einen. 
glicbts tuie 2iigen finb e mit enroll Melgepriefenen unb mit 
curer etoigen (Nudgeligkett. (dine gans erbarmlicbe Einricbtung ift es!" 

Ta blichte ibn 93etrus verwunbert an unb fagte: „Tu weif3t 
mob( gar nid)t, wo bu bift? Ou benkft mob', bu bift im .5immel? 
3n ber bu. Tu t)aft bid) ja raft in bie gewiinfcbt. 
Tas ect)lof3 gebbrt Sur 

.3ur .5610" tuieberbolte ber 'Nei* erfcbrocken. .Tas bier ift 
boob nicbt bie finb benn ber Teufel unb bas Weuer unb 
bie Reffel?" 

cDu melt* wobi," entgegnete 'Pettus, bah bie eiinber jebt 
immer nod) gebraten merben mie friiber? Tas if t fcbon Lange nicbt 
mebr fo. %ber in ber S5olje bift bu, Dertaf3 bid) barauf, unb mar 
resit tief brin, fo bah bu einen fct)on bauern kannft. of ber 3eit 
whit bu '5 wobl felbft innewerben." 

Ta fiel ber reicbe 9:12ann entfebt dicky:lents in feinen Orof3uater-
ftubl, Welt ficb bie Ninbe Dors Seficbt unb fcbluctmte: .3n ber boIle, in 
ber hiSfie! 3d) armer, ungliichticber Ellenfd), was foil aus mir werben?" 

..fiber I3etrus macbte bie Tilt auf unb ging fort, unb als er ben 
eifernen brauf3en wieber uerfcbob, torte er brinnen ben 21eiten 
immer nod) febtuctmen; .3n ber Mile, in ber holle! 3d) armer, un-
gliicklicber Menfcb, was loll aus mir werben?" — 

Unb wieber pergingen bunbert Satre, unb abermals bunbert, 
unb bie 3eit wurbe bem reicben eanne fo entfe4lict) fang, rote niemanb 
es fist and) nur benken kann. Unb als bas 3weite Taufenb 3u (nbe 
ham, trat (petrus abermals ein. 

.91d)!" rief itm ber reicbe Mann entgegen, „id) babe mid) fo 
febr nad) bir gefebtit! 3d) bin febr traurig! Unb fo wie i* foil es 
immer bleiben? Tie gan3e tYmigheit? Unb nab einer T6eile fubr er 
fort: „heiliger Tetrus, rote fang tit roobt bie emigheit?" 

Ta antwortete 93etrus: „Venn nod) 3elphaufenb 3abre uer-
gangen flub, flingt fie all." 

2115 bet %eh* bies gebort batte, lief3 er ben Aopf auf bie Zrult 
finhen unb begann bitterticb 3u weinen. giber Tetrus fir:tub tinter 'einem 
etubt unb 5tiblte teimlict feine Tranen, unb als er fat, bat es fo 
vide maren, baf3 Om bet Liebe Soft gewif3 Dergiben unirbe, 'prat) 
er: „Romm, ict) milt bir einmal etwas red)t ecbones 3eigen! Oben auf 
-bem Toben wet id) ein 211tioci) in ber Vanb, ba hann man ein 
wenig in ben immel bineinfeben." 
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Tamit ftibrte er il)n bie 93obentreppe binauf, unb burd) alter= 
banb ('eriimpet biz 3u einer kteinen Aammer. Zits fie in biefe 
eintraten, fief burd) bas 2fiflod) ein gotbener etrabl binburd) bem 
beiligen Tetruo gerabe auf bie Gtirn, fo baf3 es ausiab, aIs menn 
Weuerflammen auf brannten. 

”Tas fit tom toirkficben Bimme!" fagte ber reidy 97tann aitternb. 
.3a," ermiberte (13d/us, nnun 	einmal Nub!" 
giber bas %Nod) war elms bod) oben an bet Vanb, unb ber 

reicbe 92ann nicbt febr fact, fo baf er ham binaufreicbte. 

muf3t bid) recbt tang mad)en unb gang, bod) auf bie 3et)en 
Mien," fagte Tarn. Ta ftrengte fid) ber 'Bette fo fet)r an, ale er 
nut irgenb konnte, unb als er enblid) burl] bas 91ftlod) binburd)- 
bliffite, fat) er wirklid) in ben himmet t)inein. cDa faf ber liebe @oft 
auf feinem gotberien Tbron 3toifcben ben 272othen unb ben eternen 
in feiner gan3en Tracbt unb .5errliff)keit unb um Hp ber fate (ngel 
unb Beifigen. 

„214," rief er aus, ,,bas ift ja fo wunberbar iff)bn unb berrlicb, 
wie man es fid) auf ber erbe gar nict)t oorfterten kftnn. 21ber Page, 
wet iff benn bas, bet bem lieben Gott 3u ailben fit unb mir 
gerabe ben nicken 3ukebrt?" 

,,Tas iff ber arme Vann, ber auf ber erbe neben bit gervobnt 
bat unb mit bem bu 3ufammen beraufokommen bift. 211s id) eud) 
auftrug, es eud) aus3ubenken, wie it)r es in ber (troigkeit t)aben wolltet, 
bat er fict) blob ein aubbankten gerviinfcbf, bamit er fid) bem lieben 
(ott 3u Wiiken feben Winne. Unb bas bat er and) bekommen, genau 
fo, wie bu bell) ed)lof3." 

er bies gefagt Otte, ging er flit( fort, One baii es ber gletdr -
merlite. Tenn ber ftanb tinnier nod) gan3 Wit auf ben auhipten unb 
blidite in ben Bimmel tjinein unb konnte fhb nicbt fatt feben. 3war 
es fief ibtrt red)t Rimer, benn bas 2oct) war febr bocf) oben, unb er 
muf3te fortrotibrenb auf ben 3et)en ftet)en; aber er tat es gern, benn –
es war 3u REA!), was er fat). 

Unb nad) abermats taufenb 3at)ren ham ¶3etrus Sum tektenmal. 
Ta ftanb ber mite 9ilann immer nod) in ber 930benkantmer an ber 
933anb auf ben atti3ipiben unb fljaute unoerwanbt in ben .5immel 
binein, unb war fo ins Geben nerfunken, bat er gar nid)fs titerkle, 

cpetrus eintrat. 

enblict) legte Um abet I3etrus bie Aanb auf bie efbulter, bad 
er fid) umbrebte, unb fagte: 

„Romm mit, bu bait nun Lange genug geftanben! cDeine 8iinben 
lint) bit Dergeben; id) foil bid) in ben 5immet 	—•wabr, 

rfPF ■ nrtRu-vamn*oewonummo•amwmwnb 
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bu beat* e5 Diet bequemer baben konnen, menu bu nur gernoIlt 
Willett?" — — 

?1u5 ben Zraumereien an franArifiIdien Raminen 

Qlicbarb Zol!mann — $leanber 

53 

Ein Spaziergang 

Bald nach Ostern hatte eine plotzliche Erkrankung meiner 
Mutter mich nach Hause gerufen. Erst im August, da ich die 
vollig Genesene mit Ruhe der Sorge meines Vaters und der 
Heilkraft der milden Lufte uberlassen konnte, kehrte ich auf die 
Universitat zuruck. Als ich fortreiste, war auf der weiten Seebucht 
neben der Stadt noch kaum das Eis veschwunden; nun rauschte 
tiber alien Wegen das voile Laub des Sommers. 

Es war am Vormittage nach meiner Ankunft; von meinen 
Bekannten hatte ich noch keinen gesprochen. Ich stand nach-
denklich in der Mitte meines einsamen Studentenstubchens; das 
ausgetrocknete Tintenfal3 auf dem Schreibtisch und die bestaubten 
Bucher sahen mich unbehaglich an; der halb ausgepackte Koffer 
auf dem Ful3boden machte es nicht besser. Aber die Sonne 
schien durch die Fensterscheiben und lockte mich hinaus, und 
bald ging ich, wie ich es schon als Knabe liebte, nur mit mir 
allein, im Schatten der breiten Ulmenallee, welche eine Strecke 
oberhalb des Wassers am Seestrande entlang Wirt. 

Wie ein dusteres GewOlbe standen die ungeheuren Baume 
fiber mir, wahrend zu beiden Seiten auf Laub und Grasern und 
in den Fenstern der hier uberall im Grun versteckten Garten-
hauser die helle Morgensonne funkelte; mitunter, wo er durch 
die Bfische sichtbar wurde, traf auch ein Blitz des Meeresspiegels 
meine Augen. — Ich ging langsam weiter, die frische Luft mit 
vollen Zugen atmend; nur einzelne unbekannte Menschen be-
gegneten mir, denn die Stunde des Spazierengehens hatte noch 
nicht geschlagen. 

Allmahlich aber hOrten die Garten auf; statt der Ulmen 
waren es bier schlanke aufstrebende Buchen, die zur Seite standen. 
Noch eine kurze Strecke, und ich ging in einem kfihlen Walde, 
der zur Linken eine Anhohe hinansteigt, wahrend ich nach den 
andern Seite durch die Baume auf die See hinabblicken konnte. 
Vor mir aus dem Dikicht klang der Silberschlag des Buchfinken 
und der Lockruf der Schwarzamsel; dazwischen wie Musik nOrte 

Nema6ka .titanka, VIII 	 10 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



146 

ich fortwAhrend das Lispeln der Blatter und drunten zu meinen 
FABen das Anrauschen des Wassers. Mir kam plotzlich die 
Erinnerung an ein halb verfallenes Haus, das hier im Walde 
liegen muBte. Vor Jahren als Sekundaner war ich einmal mit 
einem mir verwandten Studenten dort gewesen, den ich von der 
Schule aus besucht hatte. Es war, so erfuhr ich damals, von 
einem spekulierenden Schenkwirt gebaut worden; aber die 
Spekulation mif3gliickte; es war ihm nicht gelungen, den groBen 
Zug der GAste in seine Einsamkeit hinauszulocken. Er hatte es 
verkaufen mfissen, und der neue Eigentiimer lieB derzeit die 
sparliche Wirtschaft durch einen Kellner verwalten. 

Aus: „Auf der Universitat" 	 Theodor Storm 

Einer Toten 

Das aber kann ich nicht ertragen, 
DaB so wie sonst die Sonne lacht; 
DaB wie in Deinen Lebenstagen 
Die Uhren gehn, die Glocken schlagen, 
Einformig wechseln Tag und Nacht; 

DaB, wenn des Tages Lichter schwanden, 
Wie sonst der Abend uns vereint; 
Und daB, wo sonst Dein Stuhl gestanden, 
Schon andre ihre Platze fanden, 
Und nichts Dich zu vermissen scheint; 

Indessen von den Gitterstaben 
Die Mondesstreifen schmal und karg 
In Deine Gruft hinunterweben, 
Und mit gespenstig trithem Leben 
Hinwandein fiber Deinen Sarg. 

Theodor Storm 

Das Kind 

Die Mutter lag im Totenschrein, 
zum letztenmal geschmilckt; 

da spielt das kleine Kind herein, 
das staunend sie erblickt. 
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Die Blumenkron' im blonden Haar . 
gefallt ihm gar zu sehr, 

Die Busenblumen, bunt und klar, 
zum StrauB gereiht, noch mehr. 

Und sanft und schmeichelnd ruft es aus: 
„Du liebe Mutter, gib 

mir eine Blum' aus deinem StrauB, 
ich hab' dich auch so lieb!" 

Und als die Mutter es nicht tut, 
da denkt das Kind ftir sich•: 

Sie schlaft, doch wenn sie ausgeruht, 
so tut sie's sicherlich. 

Schleicht fort, so leis' es immer kann, 
und schlieSt die Tiire sacht 

und lauscht von Zeit zu Zeit daran, 
ob Mutter noch nicht wacht. 

Friedrich Hebbel 

Aus: „Der Schimmelreiter" 

Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem 
Oktobernachmittag — so begann der damalige Erzahler als 
ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang 
ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit fiber einer Stunde die 
Ode, bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur Rechten, und 
zwar in unbehaglicher Nahe, das Wattenmeer der Nordsee; zwar 
sollte man vom Deiche aus auf Hallingen und Inseln sehen 
konnen; aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die 
unaufharlich an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und 
das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten; dahinter wiiste 
Dammerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden lieB; denn 
auch der halbe Mond, der jetzt in der Hale stand, war meist 
von treibendem Wolkendunkel tiberzogen. Es war eiskalt; meine 
verklommenen Hande konnten kaum den Zfigel halten, und ich 
verdachte es nicht den Krahen und MOwen, die sich fortwahrend 
krachzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben lieBen. 
Die Nachtdammerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht 
mehr mit Sicherheit die Hufe meines Pferdes erkennen; keine 
Menschenseele war mir begegnet, ich horte nichts als das Ge- 
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schrei der Vogel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit 
den langen Flugeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser' 
Ich leugne nicht, ich wunschte mich mitunter in sicheres Quartier• 

Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte 
mich schon fiber Gebuhr von einem mir besonders lieben Ver-
wandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der 
nordlicheren Harden besaf3. Heute aber ging es nicht langer; ich 
hatte Geschafte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar 
Stunden weit nach SUden vor mir lag, und trots aller Uber-
redungskunste des Vetters und seiner lieben Frau, am Nachmittag 
war ich davongeritten. „Wart' nur, bis du ans Meer kommst," 
hatte er noch an seiner Haustfir mir nachgerufen; „du kehrst 
noch wieder urn; dein Zimmer wird dir vorbehalten!" 

Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolken-
schicht es pechfinster um mich machte und gleichzeitig die 
heulenden BOen mich samt meiner Stute vom Deich herabzu-
drangen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf: „Sei kein 
Narr! Kehr' urn und setz' dich zu deinen Freunden ins warme 
Nest." Dann aber fiel 's mir ein, der Weg zuruck war wohl 
noch langer als der nach meinem Reiseziel; und so trabte ich 
weiter, den Kragen meines Mantels urn die Ohren ziehend. 

Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran; 
ich horte nichts; aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond 
ein karges Licht herablief3, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu 
erkennen, une bald, da sie naher kam, sah ich es, sie saf3 auf 
einem Pferde, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein dunkler 
Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen 
mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. 

Wer war das? Was wollte der? -- Und jetzt fiel mir bei, ich 
hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen; 
und RoB und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. 

In Gedanken daruber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht 
lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rfickwarts wieder an 
mir vorbei; mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und 
die Erscheinung war, wie das erstemal, lautlos an mir vortiber-
gestoben 

Etwas zogernd ritt ich hinterdrein 
Theodor Storm 

Oktoberlied 
Der Nebel steigt, es fallt das Laub; 
schenk' ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 
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Und geht es draul3en noch so toll, 
unchristlich oder christlich, 
ist doch die Welt, die schOne Welt 
so ganzlich unverwustlich! 

Der Nebel steigt, es fallt das Laub; 
schenk' ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 
doch warte nur ein Weilchen! 
Der Frithling kommt, der Himmel lacht, 
es steht die Welt in Veilchen. 

Die blauen Tage brechen an, 
und ehe sie verflief3en, 
wir wollen sie, mein wackrer Freund, 
genief3en, ja genief3en! 	

Theodor Storm 

Uber die Heide 

Uber die Heide hallet mein Schritt; 
dumpf aus der Erde wandert es mit. 
Herbst ist gekommen, Fruhling ist weft —
gab es denn einmal selige Zeit? 

Brauende Nebel geisten umher; 
schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer. 
War' ich hier nur nicht gegangen in Mai! 
Leben und Liebe, — wie flog es vorbei! 

Theodor Storm 

54 

lino: „Zvi* unb ZagebudOliiitter" 

Tenebig, ben 29. eeptember 1858. 

stun kommt ber abnebmenbe Conb erit ipdt. 2f1s er in tether 
artille roar, bat er mir febone Tr011ungen bereitet buret) angenebme 
empiinbungen, beren id) beburite. 3d) fubr not eonnenuntergang 
out ber eonbe1 ibm regehniii3ig bem 2ibo 51t entgegen. Ter Aampf 
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iroiidrn Tag unb tact mar Iteto ein rounbernotle5 etaulpiet am 
reinen Bimmet. 91ett5, mitten tin buntietrofigen atber blintitelrautict) 
belt ber 91benbitern; ber 9Ronb, in Dotter Trutt, wart Fein funhe1nbes 
914 flat mir im 9Reere aus. 'tun manbr id) ibm Sur .fieimhebr 
ben giiidten. Tem 231icke, ber babin itmeifte, wo Du melte% non 
luo Tu nail) bem 9Ronbe iabeft, trat, bid -A fiber bem Dermanbten 
eiebengeitirn, emit unb bell, mit matfenbem 2icbtittueife, bet .Romet 
entgegen. 9Rir batte er nitts etreckenbes, tuie mir ilberbaupt nitts 
mebr ryurcbt einfati3t, met! id) fo gar kein hoffen; gar keine 3ukuntt 
mebr babe; id) mubte fogar red)t emit fiber bie eteu ber l3eute 
Dor bem Ciricbeinen io1ches Oeffirnez Itiche1n, unb mtibIte es mit einem 
gewiffen iibermiitigen Trohe 3u Indium @eftirn. 3d) fat) in i bm nur 
baz lingemobnIite, !eucbtenbe, 213unberbare. 

23enebig, ben 8. Te3ember 1858. 

	 9.1ut mit ber 2ektiire Weibe 	febr beitrtinkt; mid) 
reig =nig  (nbticf) greife id) immer toieber au meinem edppenbauer, 
ber mid), lute id) kiir31ici) fd)on einmal anbeutete, auf bie tuunber. 
barften 3beengtinge, Sur 23ericbtigung mand)er tenter linuollhommen. 
beiten gebrad)t bat. Taz Tbema tuirb mir tiig1ict) intereffanter, well 
es fid) bier um 9.1ufitIiiffe banbelt, bie gerabe nur id) geben harm, 
well es nod) nie einen Tileniten gab, ber in meinem einne Titter 
unb %thither augIeict) mar, unb bem bezba1b eine (Iinfic)t in innere 
93orgtinge wurbe, tole on heinem anbren fie att erwarten 
fein honnen. — 

93enebig, ben 2. Odra 1859. 

Zia 2ehtiire batte id) aber aut nid)t; id) fete aud) in !often 
2agen, iebot menig. Tod) 1ief3 mir TO. D..5umbolbts Q3riefe 
kommen; bie baben mid) nid)t fonbedid) befriebigt, fa, es murbe 
mir fd)wer, Diet boon au 1efen. Tas Zefte baraus hannte id) fcbon 
im 21us3ug: vier Beiten bayou maren mir Reber a1s ages iibrige. 
Zreite unb 

Bebr intereffiere id) mit ftir etitler: mit bief em beitaffige 
id) mid) jet ungemein gern; ape* butte es fttuer, fid) neben 
biefer ungemein fnmpatbiften 9thfur au erbalten. Me bier alter nur 
erhentUniseifer ift! 912an glaubt, biefer 91Renici) babe gar nid)t egiftiert, 
fonbern immer nur nat 63eiftes 2icbt unb Mime ausgeitaut. 
6eine teibenbe Gefunbbeit ftanb ibm fteinbar bier gar nid)t im 
'liege; our Veit ber 'Rafe iteint er bod) aud) on betottItigenben 
moralifcben 2eiben gang frei gewefen 311 !ein. e5 fteint ba cafes 
ertrtig1it mit ibm geffanben au baben. linb bann gab es fair ibn fo 
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Diet 3u miffen, mar bamals, mo Rant nod) fo gicbtiges int unklaren 
gelaffen bane, fcbmierig 31t erroerben mar, namentlict) fiir ben Titter, 
ber fit and im 23egriffe red)t filar merben mitt. fines febtt biefen 
alien: bie %lug& 2tber fie batten fie eben im Zebilrfnis, in ber 
2(bnung. 

Vu3ern, ben 22. QIpril 1859. 

eoeben babe id) nod) ben Egmont 3u (nbe gelef en.' Ter tette 
%tit ift boot) fay fd)bn. eonft (torte mid) biesinal in bem etuthe 
bie poefie: nat bem Taff° Itommt einem fo etmas bot nut mie 
eine unausgefillyte ettime nor. Ziel lebenDotte Sage, unb bot kein 
red)t lebenDolles (4an3es. Es ift nod) twin rettes Aunitmerh, unb 
id) &tube in biefem crone if f and ber Taffo ein3ig 

q3a r .15, ben 29. Dhtober 1859. 

%us meinen Q3iitern gruff 	unfren lieben etitter beraus. 3d) 
las geftern bie 3ungfrau, unb war fo mufikatift geftimmt, bat id) 
namentlicb bas etiftftmeigen 3obannas, ats fie Offentlit angehlagt 
mirb, Dortrefftit mit Totten ausfiitten konnte: ibre ecbulb, — bie 
munberbare. — eute tat mid) eine glebe bo °3i* (am ed)lu(i bes 

stroeiten 2111tes) fiber bie linicbutb unb l'ugenb mirttlict) in Erftauen 
gefett megen ber unglaubliten etbnbeit ber poetifcben Tiktion. 
Tine Leib tut o mir, einer 21ufforberung, bie mir kiiratict) nom 
Romitee ber etillerfeier in Q3ertin auging (einett Oefang bap fcbreiben) 
nitt entfprecben Itlinnen 

9licbarb Gagner 

55 

Aus den Episteln 

„Sie haben wohl erfahren, da13 heute das Maifest hiesiger 
Kunstlerschaft gefeiert wird?" sprach mein Freund, der Meister 
Anselm (Feuerbach), wie ich ihm des andern Morgens die Hand 
zum Willkomm schiittelte. 

„Nein," sagte ich, „aber ich gehe mit," und begann von 
neuem an meinen guten Stern zu glauben, der mich ohne Vor-
bedacht und qualende Absicht schon so manchem Friihstfick und 
anderweiter Trinkung entgegengefiihrt hatte, zu der ich nicht 
eingeladen war. Item eine Stunde darauf fuhren wir in hellen 
Haufen, die silberne Medaille an roter Schleife im Knopfloch 
und von vielen anmutigen Frauengesichtern umstrahlt, der Isar 
entgegen. 
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In Hesselohe ordneten sich die Scharen.... Aber bald klang 
Keller Hornruf durchs Gewimmel, die Standarten und Paniere 
hoben sich und flatterten lustig, und mit rauschender Musik zog 
die Menge durch den sonnig grunen Buchwald zu Schwanthalers 
Burg empor ein Wogen und Senken von KOpfen wie Wellen 
des Meeres und blauer Himmel and Fruhlingsluft drilber, und 
ward mir schier andachtig zu Sinne, trotzdem ein solcher Wald-
auszug nichts anderes ist als altgermanisches Heidentum und 
durchaus ketzerisch Unterfangen. 

Item so ragten bald die Zinnen von Schwanthalers Eurg 
leuchtend vor uns empor, und der Zug stockte, und auf weitem 
Wiesenplan stellten sich die herausgepilgerten Menschenkinder in 
geordnetem Halbkreis, und die Musik schwieg, und ging eine 
bange Ahnung durch die Reihen, ,  da13 hier etwas „los" sei zu 
frohlicher Uberraschung. 

Da Write es wie Posaunensto$ und hob sich jenseits des 
Torturmes wie Flitter einer Konigskrone und Purpurmantel — 
und herauf trat strahlend der Konig Franz mit der Dame seines 
Herzens — und verkfindete selber, daf3 er da sei, das Kampfspiel 
zu erwarten, und winkte mit einem furchtbaren, wohl eine Elle 
langen Finger, und der Zwinger tat sich auf, vierfill3ig walzte sich 
der Leu heraus und sah sich brummend die Menge an and faf3te 
seinen langen Schweif und schwang ihn mit unanstandigem Ver-
gnugen im Kreise und legte sich nieder; und wieder winkte der 
Konig mit seinem Riesenfinger, da kam auch das Tigertier und, der 
Vorschrift gema13, die zwei Leoparden, und fletschten die Zahne 
und knurrten einander an und strichen katzenbuckelnd umher, 
bis sie schliel3lich in unsaglichen Tonen mit Leu und Tiger 
fraternisierten und, die Beine tiirkisch ubergeschlagen, im Wiesen-
grund Platz nahmen. Da stachelte die KOnigin ihren Gemahl zu 
kiihner Tat und warf einen Handschuh hernieder, und die Getiere 
walzten ihn knurrend in ihre Mitte — und er stieg hernieder, der 
Konig, den Ritterpreis zu verdienen, und hatte Angst wie ein 
Nachtwachter, und die FiiI3e zitterten ihm, und die greulichen 
Katzen erhoben sich, furchtbar war das Drauen der geringelten 
Schwanze, — da sturzte der Konig in den Burghof zuruck und 
erschien wieder, ein Paar Backwiirstel reichte er jedem der Un-
getume, da sanftigte sich die Wut, unzweifelhafte Tone des Wohl-
gefallens entknurrten dem Rachen der Bestien, und sie verzehrten 
die Gabe, derweil er den Handschuh faf3te und ihn wohlgezielt 
der Dame auf dem Stiller ins Antlitz warf, da$ sie leblos hinab-
stilrzte in den Hof. Aber auch der Konig brach in die zitternden 
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Knie, ohnmachtig ob der ungeheuren Heldentat, und die Getiere 
holten einen Schubkarren herbei und legten den sterbenden 
Ritter darauf und schwangen hohnisch ihre Wedel und fiihrten 
ihn Burch die Reihen und verschwanden in der Tiefe des Tores. 

Joseph Viktor von Scheel 

Aus den Liedern des stillen Mannes 

Einsam wrdle deine Bahnen, 
Stilles I-Per,  , ena)  unverzagt!' 
Viel erkennen, vielesahnen 
Wirst du, was `dir keiner sagt. 

Wo im stfirmischen Gedrange 
Kleines Volk 'urn "Kleines schre t, 
Da erlauschest , du Gesange, 
Siehst die Welt so groB und weit. 

Andern laf3 den Staub der Straf3e, 
Deinen Geist halt' frisch und blank; 
Spiegel sei er wie die Meerflut, 
Drein die Sonne niedersank. 

Einsam aus des Tages Larmen 
Adler in die Hohen scbweift; 
Storch und Kranich fife 'fi in Schwarmen, 
Doch ihr Flug die Erde streift. 

Einsam wandle deine Bahnen, 
Stilles Herz, und unverzagt! 
Viel erkennen, vieles ahnen 
Wirst du, was dir keiner sagt. 

Joseph Viktor von Scheffel 

56 

Mein a-riding „buttene te#te Tage" 

..buttens lehte sage", meine erite grahere Tithing, erfcbien 
gum erftenmal im are 1871. Cie alt aus brei (Ylementert geboren: 
aus einer jabrgebntentang gentibrten, inbivibuetlen 2ebensilimmung, 
bem inbrudte ber beimatliten, mir feelenvermanbien 2anbitaft 
unb ber eetvalt grol3er Seitereigniffe. Ole brei gemannen gang non 
fe1ber eellatt in meinem be1ben. 
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Scb batte fritber auni Ziinbd)en eebicbte ausgeben taffen, 
unb Zalfaben. Tiefe Oebicbte bebeicbnen nub icblieben 

eine 2ebensepote tiftbetifdrr 	 mannigfaltigfter, old= 
fprad)iger 	Perfd)iebener Sntereffen, otthe bie tut ether errodr= 
menben cl3arteinabine bes .5eraens, unb Meier natbaltiger 
einbriidte, beren ftarttiter, neben ber unrviberfteblidrn 91n3iebung 
meiner 4eimiictrn edtheeberge, bie alte Aunftgrobe unb bet gibe 

Staliens war. eo trite id) mid), obne Offentlidr Taft*it, 
in eine 13bantafiernett eingefponnen, unb e tionnte nid)t ausbleiben, 
baf3 bei meiner iibrigen hrliftigen Tatar biefes Traundeben ein en b e 
net)men muf3te, unb id) au einer fd)arfen Venbung bereit war, etwa 
wie fie ber gibein au Q3afet nimmt. 

3d) bin att rner Zeit eM wanbertuftiger 911enid) unb ein frober 
gcluberer unb ecbmimmer genlefen. eo bath mir ruin afech unferes 
eeefpiegels unb tether fd)onen lifer unbekannt, am wenigffen bas 
unwell meines bamaligen 2l3obnites gelegene eilanb bet lifenau, 
roeldrs ben boppelten Teta lieblicber etifle unb ether grof3en (rinne= 
rung befibt. Oft bin id) bet ben awe Aircblein geftanben, bie auf 
bem norblidrn Viefengrate fiber einem bas lifer einfaffenben Strange 
Don (tid)en' unb ber grilnen, bie 3nfel bilbenben TItutbe ben Vibe% 
punttt ber Ufenau beaeictthen. 3toifcben ben beiben Aird)en ftebt bas 
neritilmmette 6teinkreu3, welcbes bem aremben ats bas 5rabeid)en 
huttens gewiefen wirb. Titt bas roabre. 21uf ntei .ne geduf3erten 
3weifel an ber e (VI) eit ber Orabfldtle erwiberte mir einft ber mid) 
begleitenbe .Rned)t bes Tticbter5 mit rubiger eicberbeit, ber 6tein 
itebe ba, um ben fragenben 23efitd)ern einen „91nbaltspunkt" au 
geben. (tin Zube aber, ber babei war, 3eigte mit bem ginger in 
bie Tiefe auf eine fumpfige etette unb tad)te: „Sd) roeif3, wo er fteckt! 
Tort unten." 

Tie ltfenau ift, wie au S5uttens Zeit, Aloftergut unb wirb non 
Aonoentualen befudit, bie in bem gegenitherliegenben liferlanbbaus 
eeiner Gnaben non (Yinfiebeln fibre gerien genieben. Qtud) ber 9ibt 
felbft betritt aunnifen bas Snfelcben, unb id) erinnere mid) mit 
ecbredien eines 2.Ibenbs, gerabe ba man feinen 93efud) auf morgen 
Sur Zefittigung einer Q3aute enoartete, von ber Ufenau beimgetiebrt, 
beim 2lblegen meines (Rodin eine ungetplitthlidr edppere ber Zafdr 
gefpiirt unb einen altertiimlicben, ungetrueren ed)Iiiffel barns ber= 
uorgeaogen au t)aben. Cs war ber mir von ben Snlelteuten wiper. 
traute, bem ausficbtsreidrn tibtlicben ber eilbfeite, weldrn 
id) attriidlaugeben nergeffen batte. Co wurbe id) auf ber Snfel 
trimifd) unb gefdiat) es, bah Butten, beffen 2eben id) genau tiannte, 
nid)t als ber ibeale greibeitstidmpfer, ber .5utlen, nrkber burd) bie 
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bamatige beutfcbe 2ttriti ging, fonbern ats ein after unb eterbenber 
in ben fanften 9Thenbfcbatten feiner Snfel meinem @efilble nat)e 
hat unb meine 2iebe gemann, 

linter meinen poetiften entwilrfen tag eine efit33e, roo ber 
kranhe 92.itter ins nerglimmenbe abenbrot !taut, tnlibrenb ein Bolt. 
beinifcber Zob on bet 92ebe am Zogenfenfter eine Seltbtraube 
fchneibet. eie bebeutete: „21eif Fein ift dim" 

Tas ift bet Ran, aus bem mein S5utlen entfprungen ift. 3d) 
map bas eebicbt in meine eammlungen nicbt auf, mit bem buntieln 
@eflible, ben Dollen S5utten gebe es nid)t. 

Go blieb es tiegen jabretang. 
Snawifcben nergriff3erten fit bie 3eitereigniffe. 3mei 21ufgaben 

bes aabrbunberts, bie Cinigung Staliens unb Teutfcbtanbs, fcbritten 
tiger &tithing entgegen. Zeibe perfolgie id) mit perfonlitem 
3ntereffe. 

Vutten fang an in mir au leben. er roar in ben Zorber= 
grunb meiner eeele getreten. 

Qiuf Lief fie ergriff mid) lett ber unget)eure Aontraft awifcben 
ber in ben Ulettlauf eingreifenben Zatenfillie feiner Aampffabre unb 
ber traumartigen etifle feiner le4ten 3ufluttsitiltte. 92/it riibrte fein 
einfames Crtoften, trolibrenb obne it)n bie 'Reformation weiterttiimpfte. 
Vieber erfilItten fict) grobe @efticke in Teutfcblanb, unb ber 
One unb Tenkmal eliubenbe Otte feine tuff baran get)abt, 
benn aud) er Otte on ber Einbeit unb 912acbt bes gleicbes getrtiumt. 

glitter .5utten, ben id) bier auf feinem (itanb bisber entiagertb 
fterben fat), ert)ob fid) or meinem Zlictie, um es uttgebulbig au 
umfdyeiten, binausborcbenb nut) bem Ranonenbonner an ber Grow, 
ben man in ber Uinterflitte auf ben Bobenailgen feiner Gees ner , 

 nebmen flonnte. 
Conrab l erbinanb 9Reper 

57 

Die junge Mutter 

1m grun verhangnen duftigen Gemach 
auf weiBen Kissen liegt die junge Mutter; 
wie brennt die Stirn! Sie hebt das Auge schwach 
zum Kafig, wo die Nachtigall das Futter 
den nackten Jungen reicht: „Mein armes Tier," 
so fliistert sie, „und bist du auch gefangen 
gleich mir, wenn drauBen Lenz und Sonne prangen, 
so hast du deine Kleinen doch bei dir." 
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Den Vorhang hebt die graue Warterin 
und legt den Finger mahnend auf die Lippen; 
die Kranke dreht das schwere Auge hin, 
gefallig will sie von dem Tranke nippen; 
er mundet schon, und ihre bleiche Hand 
faBt fester den Kristall — o milde Label — 
„Elisabeth, was macht mein kleiner Knabe?" — 
„Er schlaft," versetzt die Alte abgewandt. 

Wie mag er zierlich liegen! — Kleines Ding! — 
Und selig lachelnd sinkt sie in die Kissen; 
ob man den Schleier urn die Wiege hing, 
den Schleier, der am Erntefest zerrissen? 
Man sieht es kaum, sie flickte ihn so nett, 
daB alle Frauen hOchlich es gepriesen, 
und eine Ranke lie8 sie druber spriden. — 
Was lautet man im Dom, Elisabeth?" 

„Madam, wir haben heut Mariatag." 
So hoch im Mond? Sie kann sich nicht besinnen. 
Wie war es nur? — Doch ihr Gehirn ist schwach, 
und leise suchend zieht sie aus den Linnen 
ein Haubchen, in dem Strahle kiimmerlich 
laBt sie den Faden in die Nadel gleiten; 
so ganz verborgen will sie es bereiten, 
und leise, leise zieht sie Stich urn Stich. 

Da- Offnet knarrend sich die Kammertur, 
vorsicht'ge Schritte ubern Teppich schleichen. 
„Ich schlafe nicht, o komm nur her, komm hier! 
Wann wird man endlich mir den Knaben reichen?" 
Der Gatte blickt verstohlen himmelwarts, 
kUl3t wie ein Hauch die kleinen heiBen Hande; 
„Geduld, Geduld, mein Liebchen, bis zum Ende! 
Du bist noch gar zu leidend, gutes Herz." — 

„Du duftest Weihrauch, Mann." „Ich war im Dom: 
schlaf, Kind!" und wieder gleitet er von dannen. 
Sie aber naht, und liebliches Phantom 
spielt urn ihr Aug' von Auen, Blumen, Tannen. — 
Ach, wenn du wieder siehst die grune Au, 
siehst fiber einem kleinem Hugel schwanken 
den Tannenzweig und Blumen drilber ranken, 
dann troste Gott dich, arme junge Frau! 

Annette von Droste-Htilshoff 

■••■■■=naoss 
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Der Herr und seine Familie 

Ich fange an mit der gnadigen Frau, einem fremden Gewachs 
auf diesem Boden, wo sie sich mit ihrer sudlichen Farbung, 
dunklen Haaren, dunklen Augen ausnimmt wie eine Burgunder-
traube, die in einen Pfirsichkorb geraten ist. Sie stammt aus einer 
der reichen rheinlandischen Familien, die man hier fur eben-
burtig gelten laf3t , und der Vetter, der vor zwanzig Jahren nach 
Dusseldorf landtagen ging und von einer plOtzlichen Lust, die 
Welt zu sehen, befallen wurde, lernte sie in Koln vor dem 
Schreine der heiligen drei Konige kennen und ffihlte dort zuerst 
den vorlaufig noch auBerst embryonischen Wunsch, sie zur 
KOnigin seines Hauses zu machen. Das ist sie denn auch im 
vollen Sinne des Wortes: eine kluge, rasche, tuchtige Haus-
regentin, die dem Ktihnsten wohl zu imponieren versteht, und, 
was ihr zur Ehre gereicht, eine so warme, bis zur Begeisterung 
anerkennende Freundin des Mannes, der eigentlich keinen Willen 
hat als den ihrigen, daB alle Frauen, sich wohl daran spiegeln 
mochten. — Es ist hOchst angenehm, dieses Verhaltnis zu 
beobachten; ohne Frage steht diese Frau geistig hOher als ihr 
Mann, aber selten ist das Gemut so vom Verstande hochgeachtet 
worden; sie verbirgt ihre Obergewalt nicht, wie schlaue Frauen 
wohl tun, sondern sie ehrt den Herrn wirklich aus Herzensgrunde, 
weiB jede klarere Seite seines Verstandes, jede festere seines 
Charakters mit dem Scharfsinn der Liebe aufzufassen und halt 
die Zugel nur, weil der Herr eben zu gut sei, um mit der 
schlimmen Welt auszukommen. 

Nie habe ich bemerkt, da13 ein Mangel an Welterfahrung 
seinerseits sie verlegen gemacht hatte; dagegen strahlen ihre 
schwarzen Augen wie Sterne, wenn er seine guten Kenntnisse 
entwickelt, Latein wie Deutsch, und sich in alten TrOstern be-
wandert zeigt wie ein Cicerone. — Die gnadige Frau hat sud-
liches Blut, sie ist heftig, ich habe sie sogar schon sehr heftig 
gesehen, wenn sie bOsen Willen voraussetzt; aber sie fai3t sich 
schnell und tragt nie nach. Sehr stattlich und vornehm sieht sie 
aus, muB sehr schiin gewesen sein, und ware dies vielleicht 
noch, wenn ihre bewegten Gefible sie etwas mehr Embonpoint 
ansetzen lieBen. So sieht sie aus wie ein edles arabisches Pferd ; 

 ihr neues Vaterland hat sie liebgewonnen und macht gern dessen 
Vorztige geltend, nur mit der Art Oberschatzung, die oft ge-
scheiten Leuten von starker Phantasie eigen ist: so hat sie alle 
alten, mitunter verwunderlichen Gewohnheiten und Rechte des 
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Hauses bestehen lassen und wacht fiber Ordnung und billiges 
Gleichgewicht. Ich werde noch auf die respektablen MilBig- 
ganger kommen, fiber die man hier bei jedem Schritte fallt und 
die ich bei mir zu Hause wurde mit dem Ochsenziemer bedienen 
lassen; hier mOchte ich sie selbst nicht gekrankt sehen. 

Bettler in dem Sinne wie anderwarts gibt es hier keine, 
aber arme Leute, alte oder schwache Personen, denen wochentlich 
und ofter eine Kost so wie den Dienstboten gereicht wird; ich 
sehe sie taglich zu Dreien oder mehreren auf der Stufe der 
steinernen Flurtreppe gelagert, armlich, aber ehrbar, und keinen 
vorubergehen ohne sie zu grilBen. Die gnadige Frau tut mehr, 
sie geht herunter und macht die schOnste Konversation mit ihnen 
fiber Welthandel, Witterung, die ehrbare Verwandtschaft und 
wovon man sich sonst nachbarlich unterhalt, darum gilt sie 
denn auch fur eine brave, „gemeine" Frau, was soviel heiBt als 
popular, und sie ist immer mit gutem Rat zur Hand, wo sie 
denn auch, wie billig, der Ausfuhrung nachhilft. Sehr habe ich 
ihre Geduld bewundern miissen mit einem Vertiickten, dem 
Sohne des Miillerhauses, dessen Licht ich eben durch die 
Mauerluke heriiberscheinen sehe. Der arme Mensch ist irre ge-
worden fiber eine Heiratsgeschichte, obwohl nicht eben aus Liebe. 
Seine Verlobte nahm auf Drangen ihrer Eltern einen anderen — 
solchen Schimpf konnte er nicht verwinden; zugleich drangte 
ihn die Mutter, deren Krafte schnell abnahmen, zum Heiraten — 
zwei neue Plane, die fibereilt angelegt waren, schlugen fehl. 
Franz hatte einen tiefen, heimlichen Hochmut auf seine ehTen-
werte Familie, die seit vielen Generationen des Herrn Miihle 
mit Lob versehen hatte, und noch mehr, weil er als alterer 
Spielkamerad und halber Aufseher der Herrschaft aufgewachsen 
war und noch jetzt zu den Auserwahlten gehorte, die auf Hoch-
zeiten mit den Fraulein einen Tanz machten. Die Scham qualte 
ihn, das Drangen seiner Mutter und die Furcht, eine schlimme 
Wahl zu treffen, oder gar mit einem neuen Korbe aufzuziehen, 
lief3en ihm Tag und Nacht keine Ruhe; seine Augen bekamen 
nach und nach etwas Stieres im Blick, und mit einemmal fing 
er an, allerlei wirres Zeug zu reden. Jetzt ist er ganz irre, 
obwohl voll HOflichkeit, und wenn man ihn auf ganz fremde 
Gegenstande lenkt, von recht verstandigem Urteile; aber dazu 
kommt es selten, seine fixen Ideen halten ihn wie mit eisernen 
Klammern und fahren in jedes ruhige Gesprach wie Sporenstiche 
hinein. Jetzt ist seine grOBte Not eine Prinzessin von England, 
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die man ihm zufreien will, was ihn als guten Katholiken angstigt; 
er halt sich ihr ganz ebenbtirtig. doch hat er ein halbes BewuBt-
sein von ihrer hohen Stellung und daB sie ihn, wenn er sich 
sperrt, ktinnte wohl einstecken oder auf die Tortur bringen 
lassen, und er bereitet sich durch Lesen in der Bibel auf sein 
einstiges Martyrtum vor, dem er doch womoglich noch ent-
schltipfen mtichte. Daruber halt er denn taglich mit der gnadigen 
Frau lange Beratungen, die mit himmlischer Geduld ihm schlaue 
Ausfliichte erfinden hilft und wirklich, wie ich glaube, allein bis 
dahin ihn vor volliger Raserei gerettet hat. Mich durchrieselt 
jedesmal ein Schauder, wenn ich dieses Angstbild sehe; hier 
erregt es nur tiefe, ruhige Teilnahme. 
Aus dem Erzahlungsbruchstfick ,Bei uns zu Lande auf dem Landed. 

Annette von Droste-Flfilshoff 
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itittorenabenb 

911s id) gegen 921ittag in bem ettibtten Querburg althorn, 
empfing mid) am Zabnbof ein Gann mit einem breiten, grauen 
23adienbart. 

„Mein Name iff etievelbein," fagte er, it bin ber Zoritanb 
be Zereins." 	. 

Zreut mid)," fagte 	„es ift grotartig, bat es bier in bem 
kleinen Querburg einen Zerein gibt, ber literarifte albenbe veranitaltet." 

„%a, mir leiften uns bier allerlei," beftatigte jerr etieDelbein. 
„3m Dtttober war gum Zeifpiel ein Rongert, unb im Aarnevat gebt 
es fd)on gang toll gu. — Unb eie molten uns alto beute abenb 
burl) 23ortrage unterbaften?" 

„ja, id) tele ein paar von meinen eaten vor, hargere Troia= 
Witte unb Gebicbte, miffen eie." 

„aa, febr ftbn. 213olien mit einen nagen nebmen?" 
„nie fie molten. 3c13 bin bier gang fremb; oldie* geigen eie 

mir ein Aotet, mo id) abfteigen Kann." 
Ter Zereinsooritanb mufferte Ott ben .offer, ben ber Trager 

tinter mir berbrad)te. Dann ging fein 2311dt priifenb fiber mein 
Gefitt, iiber meinen Gantel, meine etube, meine Ninbe, ein rubig 
priifenber 23fick, lo wie man etwa einen 91eirenben anfiebt, mit bem 
man eine Ilad)t bas Rupee teilen loft. 

Seine Trilfung fang eben an, mir aufgufatlen unb peinlict) gu 
werben, ba verbreitele fid) mieber Oobtwotten unb biifficiAteit fiber 
feine 3ilge. 
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„nollen ete bet' nth toot)tten?" fragte er Ittctrlub. „eo gut 
rote im Saftbaus finben ete e; bg aud) unb fttaren bfe 1)ofefkoffen." 

begann mid) zitt intereffieren; feine Tatronatsmiene unb 
woptpaberibe 9Biirbe war brollig unb het), unb Pinter bem etwas 
Perriften Vefen ftien vie' (4utmiitigheit oerborgen. 3d) nap alto 
bie einlabung an; wit fepten uns in einen offenen Vagen, unb nun 
konnte id) motif teben, neben wem Id) fan, benn in ben etraten von 
Duerburg war beinaPe twin 91tenIct), ber meinen (Patron nid)t mit 
ergebentrit gegriif3t Palle. 3d) mutte befRinbig bie Banb am Bute 
Paben unb beftam eine Zorftellung bayou, wie e Wiirften &mute ift, 
wenn fie fit bunt ii)r %loth Pinburd)falutieren mifffen. 

Um ein Gefprad) 3u beginnen fragte 	„Vieviet Pate pat 
mobl bet eaal, in bem id) fprect)en loll?" 

etievelbein fat) mid) beinabe Domurfsvoll an: „Tas wet id) 
nitt, Lieber Betr; Id) Pabe mit bief en eaten gar nitts 

311 fun." 
„3c1) bad)te nur, well eie ja bort) Torftanb — —". 
„Gewif3; aber bas ift nur fo ein eprenamt, mitten eie. -gas 

@efttiftlite beforgt cafes unfer eenteliit." 
.Tas ift mol)I ber Bert Giefebrett, mit bem Id) Porref ponbiert 

Pabe?" 

ber ift'5. jet paffen eie auf, ba kommt bas Stieger= 
benkmal, unb bort links, bas Ift bas neue Toftgebtiube. rein, nid)t?" 

Cie fteinen pier in bet @egenb keinen eigenen etein au babel)," 
fagfe iclj, „ba fie cities aus 93actiftein maten?" 

ben etievelbein fat) mid) mit runben 2lugen an, bann brad) 
er in ein &Ritter aus unb fd)lug mir hrtiftig auf Ante. 

.9.1ber Vann, bas 1ff ja eben unfer etein! baben ete nie 
vom Duerburger Tackftein gebOrt? aft ja beriitnt. Zon bem leben 
wit pier atle." 

cDa 'paten wir fctwn DOT f einem baufe. e5 war minbeftens 
ebenfo ROI) wie bas Toffgebtlube. R3ir ftiegen aus, unb fiber uns 
in ein aeniter auf nub eine arauenftimme rief Petunia: „Co, Paft 

bu aif o ben berm bort) mitgebrad)t? 91a, ftOn. Aomm nut, wit 
effen 

33cilb barauf erftien bie Tame an ber Baustiir. erfreut nat)m 
id) ire SSanb. eie mufterte mid) wie ein adeltier unb fagte bann 
Palb Iad)enb: „21110 eie ffnb ber ben Beffe! Ra, iff Ict)On, if! ften. 
Rein, abet bat eie eine Zrille tragen!" 

„3d) bin etroas huraftcptig, gnabige Wrau." 
Cie ftien bie Zrille tropbem fan.  twmifct) 	finben, was it 

nid)t red)! begriff. 
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einftweifen murbe id) in ben Caton gefiibrt. Tarauf ham bas 
Mtibcben, uns Sum ellen 31.1 bitten. Can af3 griinblit unb gut, febr 
gut, unb aud) ben Vein muf3 id) toben, unb unter iatlicben Zafet ,  

,gefpracben fiber Veinforte, Oeitilgel unb euppen oerrann f etig bie 
Veit. (s mar berrlit, unb nur einmat gab es eine Itnterbretung. 
Man batte mid) um meine neinung fiber bas 8 	ber jungen 

an gefragt, an ber wit ai3en, unb id) fagte fo etmaz 	bas 
feien Gebiete bes nifiens, mit melcben mir etriftftetter meift a11,3u 
menig au tun badmen. 

cDa Iieh arau Cd)ienelbein ibre Gabel finken unb ftarrte mid) 
aus grof3en runben Ainberattgen an: 

„ja, iinb Cie benn and) ecbriftiteffer?" 
„Natiirlicb," fagte id) ebenfaliz oeriounbert. „as ig ja mein 

423eruf. Vo batten Cie benn gegtaubt?" 
,,Dt), id) bad*, Cie reifen eben immer fo berum unb batten 

Tortrage. es mar einmat einer bier — emit, mie bi6 er gleicb? 
3eif3t bu, bet, ber bamats biefe banerifcben Toiliztieber 

iragen bat." 
giber and) er honnte fit bes Tamens nimmer erinnern. hub 

aud) er fat) mid) Dermunbert an unb gewiffermaf3en mit etmas mebr 
liefpeht, unb bann nabm er fit 3ufammen, erfattte feine gefeflicbaftlicbe 
(7p flitt unb fragte porfittig: „ja, unb mas fd)reiben Cie ba eigentlid)? 
Zobl furs Zbeater?" 

stein, fagte icb, bas (Atte id) nod) nicbt probiert. %Lir fo (4e. 
bitte, %ooeffen unb lot* eaten. 

„2.Ict) fo," fettfate er erteittert. unb fie fragte: „Sit bas nicht 
furcbtbar fd)mer?" 

3d) fagte nein. )err etieoelbein abet hegte nod) imme irgenb , 
 tin 9tif3tratten. 

,,2tber nid)t toabr," fang er nod)mats 3agernb an, „gan3e fict)er 
fchreiben Cie boob nicbt?" 

„Tod)," muf3te id) behennen, „id) babe aud) fcbon gaily iicber 
gefcbrieben." 

eben mar id) nad) einer huron Cieffa am Vaicben, ba rourbe 
gehtopft, unb bqs Tienftmabten fiibrte einen herrn herein. Cis mar 
bet Tereinzfehrater, ber mid) fprecben motile. er hiagte, ber Oor , 

 Derhauf iei febr ftlecbt, fie icbtitgen Mum bit eactImiete beraus. 
unb ob nid)f mit toeniger honorar 3ufrieben mare. 91ber er 
mottte nid)ts baoon wiffen, ats id) vorittug, bie Zorlefung lieber 3u 
untertaff en .. . 

Nema6ka 6tanka, VIII 	 11 
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2im Qtbenb gingen wir affe brei, mein Gaitgeber, ieine arau 
nub it, in ben „Oolbenen 9Intier." Das (13ublikum ifriimte in edmen 
nad) bem .5aufe, fo baf3 id) gan3 erftaunt mar; aber bie eute 
nerftwanben alte tinter ben aliigeltiiren eines eaates im Tarter re, 
tntibrenb wir in bie 3meite stage binaufftiegen, MO es Diet flitter 
auging. 

,,Bas ift benn ba unten los?" fragie id) ben eehreldr. 
„91d), bie Zierinufik. 	as iii jeben eonntag." 
,,Unb was benhen fid) bie Veute eigentlid) unter biefem Zortrag?“ 

rief id) 1)04. „Mir fdyint, fie erwarten elmas gan3 anbers 
einen 9lutoren=91benb." 

5a, ftammette er hleinlaut, bas Ronne er unmoglict) tniffen. Man 
nebme an, id) merbe fultige eat en nortragen, oielleicljt aut finger, 
bas anbere fei meine Cady — unb iiberbaupt, bei biefem miferablen 
23ef — — 

Ter eetireteir filbrte mid) in ben Baal. Ta ftanben etma 3wan3ig 
etublreiben, non benen brei ober vier befebt maren. S5inter bem 
hleinen 13obium mar eine Tereinsfabne an bie 211anb genagelt. 
war fteuf3lid). 2tber id) ftanb nun einmal ba, bie aabne prunitte, 
bas Oaslicbt bliSte in meiner Vafferflafte, bie pant !eute faten unb. 
warteten, norne .err unb (t'y'rau ed)ienelbein. (s bait alley 
Ilid)ts; id) =Ate beginnen. 

eo las id) benn in Oottes Tamen ein Oebitt nor. 91fle 
lauftte erwartungsnolt — abet al5 id) gliidllid) im 3weiten 23ers 
mar, ba brad) unter unferen aiii3en mit pauken unb Titinellen bie 
grof3e Oiermufill los. 3d) mar fo tniitenb, ba f3 id) mein TBaffergla 
umrnarf. Man latte beralid) fiber biefen eter3. 

ills id) brei (ebid)te norgelefen t)atte, tat id) einen Zack in 
ben eclat. eine 'Reify non grinfenben, faffungslofen, entiaufd)ten. 
6ornigen Oeficbtern fat) mit an, etma fect)s 2eute ert)oben fist) ner-
ftart unb verlieten biefe unbebaglidy Teranflaltung. 3d) ware am 
liebiten mitgegangen. 21ber id) matte nur eine 'Pattie unb fagte barn, 
'Dwell id) gegen bie Tftufik anham, es fd)eine leiber bier eM 
nerftanbnis 3u molten, id) fei heirs bumoriftifdyr Ite3itator, fonbern 
ein 2iterat, eine 2trt von eonberling unb Tid)ter, unb wok it)nen 
jest, ba fie bod) einmal ba feien, eine Tonelle norlefen. 

Da ftanben wieber einige Seute auf unb gingen fort. Qtber bie 
flbriggebliebenen riiditen jett aus ben lid)tgemorbenen gleiben nat)er 
beim Tobium 3ufammen; es maren immer nod) etwa arnei TuSenb. 
Verde, unb id) las welter unb tat meine edmlbigheit, nur karate id) 
bas @any ab, fo baf3 wit mid) einer balben etunbe fertig 
maren unb get)en honnten. arau atienelbein begann mit Oren 
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bicken ,5i:inbcben miitenb 	btatfcben, aber es Mang fo akin nid)t 
gut, unb fo bode fie errotenb wither auf. 

Ter erfte literarifd)e 21benb non 1;2fferburg mar au (nbe. %tit 
bem Garet& t)atte id) nod) eine time ernfte Unterrebung; bem 
Ganne ftanben Tranen in ben 21ugen. 3d) warf einen slick in ben 
leeren Baal 3uruck , wo bas Oolb ber aline einfam teucbtete, brain 
ging id) mit meinen Virten mid) 

aus bem ilberbuct 

59 

Ober Lyrik 
Der wahrhaft berufene lyrische Dichter, der far die ewigen 

Gefahle der Menschenbrust eigene Worte findet, ist so selten 
wie der schwarze Diamant. Wenn die groBen, lauten Schlagworte 
kampfender Jahrhunderte langst verhallt sind, tOnen die zarten 
oder starken Naturlaute, die seine Herzensschicksale ihm entlockt, 
mit unbezwinglichem Zauber fort, und der sehnsuchtige Seufzer 
einer Sappho weckt heute noch, wie vor zwei Jahrtausenden, 
einen Widerhall in Menschenherzen, die Gleiches empfinden, 
aber „in ihrer Qual verstummen" massen. 

Neben den wenigen Auserwahlten aber, die in diesem 
hochsten Sinne Lyriker zu heil3en verdienen, gibt es treffliche 
Dichter, die als grof3e lyrische K ii n s t l e r ihrem Volk eine 
Hine edler dichterischer Gaben beschert haben. Wird doch unter 
dem Gesamtnamen der Lyrik alles zusammengefaBt, was in 
kleineren rhythmischen Formen einen poetischen Inhalt birgt, 
ohne daf3 es immer ein intimer Seelenausdruck des Dichtenden 
zu sein brauchte. Schon die Lieder, die das Volk singt, ohne 
daB man weiB, wer sie ersonnen hat, knilpfen oft an ein kleines 
Geschichtchen an, oder bringen Gefahle eines ganzen Standes 
zum Ausdruck. So haben wir von Kunstdichtern eine Fiille von 
Liedern unpersOnlichen Inhalts: Madchen-, Soldaten-, Muller-, 
Bergmanns-, Gesellschafts-, geistliche und patriotische Lieder. Und 
wie reich sind wir an Gedichten voll ernsten Gedankengehalts, 
lyrischen Meditationen in den verschiedensten Formen, von 
dem strenggeschlossenen Sonett bis zu breiten reflektierenden 
Phantasien wie Schillers Spaziergang. Endlich werden, urn all 
der kleineren Gattungen zu geschweigen, auch die Romanzen 
und Balladen zur Lyrik gerechnet, die ihren epischen Charakter 
nicht verleugnen, wenn sie auch durch ihre knappere Form und 
sangbare Melodie sich zu den Liedern gesellen. 

ermann effe 
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Es ware die fruchtbare Aufgabe einer guten Poetik, einmal 
genaue Umschau zu halten, eine Musterung der namhaften Dichter 
vorzunehmen und zu untersuchen, in welchen dieser verschiedenen 
Gattungen der lyrischen Kunst die einzelnen sich hervorgetan 
haben. Dann wiirde sich zeigen, wie wenige jenem hochsten 
Begriff des Lyrikers entsprechen, aus unserem Jahrhundert nach 
Goethe, dem unvergleichlichen, nur etwa Heine, Eichendorff, Lenau, 
MOrike, Storm, Lingg und wenige andere, wahrend bei Uhland 
das epische Talent uberwog, und Geibel sich trotz der seelen-
vollen Melodie seiner Verse mehr als ein lyrischer Kfinstler 
hohen Ranges darstellt. Wie wenig „spezifisch" Lyrisches ist in 
dem dicken Bande von Gottfried Kellers Gedichten zu finden, 
die an LebensauBerungen des herrlichen Poeten, an Gesinnungs-
adel, Humor, phantastischer Bildkraft so viel Unschatzbares ent-
halten 1 Welch ein Oberschuf3 von energischem BewuBtsein fiber 
das naiv UnbewuBte zeigt sich in Conrad Ferdinand Meyers 
hochbedeutenden Versen, zumeist in den Formen der Ballade oder 
des historischen Genrebildes1 Ruckert vollends mit den vielen 
Banden seiner Gedichte wird als eine eigene Charakterfigur in 
der Geschichte unserer Dichtung zu betrachten sein, da alles, was 
er erlebte, auch das scheinbar Alltaglichste und Nuchternste, unter 
seinen Handen poetische Gestalt annahm. Ja selbst in seinem 
Liebesfrithling und den Kindertotenliedern kommt gegenfiber dem 
geistreichen Verstande, der jedes zartliche Gefuhl zu einem kleinen 
Kunstwerk verwertet, dies innerste Gemut nur selten unmittelbar 
zu Worte, um mit einem reinen Seelenton uns zu entzucken. 

Legen wir nun gar diesen MaBstab an fremde Literaturen an, 
so werden sich uberraschende Einsichten ergeben. Wir werden 
finden, daB den romanischen Nationen das, was wir im eingent-
lichsten Sinne Lyrik nennen, so gut wie versagt ist, weil ihr 
kfinstlerischer Sinn sich vornehm von jenem Jungbrunnen echter 
Poesie, dem Volksliede, der auch bei ihnen reichlich sprudelt, 
abgewendet und allein sich der Sprache des dichterisch ange-
regten gebildeten Geistes bedient hat. Die hochberfihmte Poesie 
eines Victor Hugo und Lamartine erscheint uns Deutschen nur 
als eine glanzende sentimentale oder pathetische Rhetorik, und 
selbst das lyrische Parlando (Gesprachslied) Alfred de Mussets 
bleibt im Kern ein reizvolles virtuoses Spiel, das auch in 
Momenten leidenschaftlicher Erregungen den geschmackvollen 
Ton des Salons nicht verleugnet. DaB es sich mit der Lyrik 
der Englander anders verhalt, soil hier nur angedeutet werden. 

Aus den Jugenderinnerungen und Bekenntnissen (1900.) 	Paul Heyse 
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60 
Cin kaiiertidyr Zternbeuter 

3m ecbtoffe angefangt, eryiblte Apter, in ber Tleinung, ber 
Raifer moue fiber ben aorticbritt feiner 2trbeit unterricbtet fein, es 
gebe ruing Dortrotirts, unb im Vaufe einen jabres bonne er etwas 
&ries, ber 21ufmertlfamheit 2Biirbiges, im Truck erfcbeinen Iaffen. 
Turd) bie Terecbnungen bes (1.,rictio lei er inftanb gefebt, ben erba= 
benen Zraum bes Ropernibus aul bie feften etiuten ber Virklicbtleit 
3u griinben, unb er 3roeifte nicbt, baf3 biele entbediung ben %ubm 
bes Raifers nermetren werbe, beffen e.rof3mut Min Sum Tefib ber 
bap notwenbigen .bilfsinittet Derbolfen babe. 

Ter Sailer torte lreunblid) unb ein menig 3erltreut 3u; ob ber 
neue Ratenber nod) nictit fertig lei, fragte er. stein, antmorlete Apter, 
es ftebe nod) etwas aus, er lei aft3ufebr in Leine groi3e 21rbeit Der% 
tiel gewefen, Otte and) einen neuen stern am .5immet beobad)tet 
was ibm Diet Belt unb Oebanken genommen Otte. 

in neuer etern?, fragte ber Railer; was bas 3u bebeuten 
Labe? Db es eM Romet lei? Mein, fagte Repter, ein Romet lei aud) 
ficbtbar, aber bieler stern gebe Min mebr au bentien. Db er feben 
mite? er Mine ibn on ber Oaterie bes 23e1Debere aus beobacbten. 
Tie Tieneridiaft unb bie tibrigen 2buDefenben waren erftaunt, ats ber 
Railer Nine eeneigtbeit ertlItirte, unb Dottenbs erld)rocken, ats er ibre 
Tegfeitung ausicblug. Ter Repter 'vile ibn filbren, fagte er, inbem er 
bielen fragenb anfab, worauf ber lacbenb aniwortete, bas getraue er 
fid) mob!, unb feben miiffe ber Sailer otinebin mit (einen eigenen 
9.1ugen. atacbbem cafes angeorbnet war, ergriff ber RepIers 9Irm 
unb fiei3 pa) Don ibm buret ben ecbtotgarten, am fingenben 2.3runnen 
Dorilber, Sum Oetuebere filbren. Tor ben' itiben 2Inbticti ber bimm , 

 tifcben Unenblicbtleit icbIoi3 ber Railer bie 21ugen unb Iief3 .Kepler 
buret einen 2l3ink mit ber banb einen eeffer bid)t an bie Mauer 
rilthen; benn er litt an etwinbel. )en 1363, ben man Min umge= 
blingt bafte, bid)t urn lid) 3iebenb, obtDobt es eine Iaue 
nacbt war, febte er fict unb blieb eine Vete fo, One fid) au riibren. 
ilacbbem er fict erbolt batte, vies ibm Repter erfi ben Rometen, ber 
ats ein fcbroacber, etwas Derfcbwommener ecbein aus bem btaf3bIauen 

auftaucbte, unb barn ben neuen etern, ber fist im elem= 
bilb ber 2eier 3eigte. QBenn er reitt aufmerke, fagte er 3um 
werbe er leben, bai3 biefer etern (tubers ats bie anberen, wie eine 
itarkbrennenbe aacket auslebe, unb bat auweiten rubinrote Sungen 
barin auffIammten, acs ob in einem .5octiofen geroiffe etoffe 3erfcbmoI. 
3en wilrben. er 'mite boffin., bat es wit bielem etern 'eine befonbere 
Q3ewanbtnis babe. 
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„Vas er bamit anbeuten tootle?", fragte ber Aaifer aufmerhfam, 
er fotle es ungefteut berausfagen. din newer Stern miiffe einen ileum 
Sailer bebeuten, fagte ber Ionia nerftebe er and) non ber 
eternhunit. 

91d) nein, fagte Repler gutmiitig, inbem er fid fiber ben 2ebn. 
flubt bes Sailers beugte, bas foil er fid) Net) aus bem Ginn fchlagen. 
)er Veltenftura, ber febt bort erfcbeine, fei nor unmef3barer 3eit 

gefcbeben, als bie ritintifcben Sailer beutfcber Ration nod) gar nicbt 
norbanben gemefen. 

2Iber umfonft Untie er bod) nicbt erfcbeinen, bebarrte ber .gaifer, 
unb auct) nicbts Geringes au bebeuten [)aben. 

Seder auchte ein wenig ungebulbig bie ectuiltern unb fagte 
nab ether 213eile: „Venn es fo mitre, baf3 wit, bie irbifcbe .2uft 
verlaffenb, tm /Myr atmen unb in ben Veltraum bineinfcbiffen honnten, 
bann miirben wit jabrbunberte reifen, bis mit dm in bie Way 
fever Veit hiimen. Venn unfer Berl, bann non bem Tonna ber 
umroltenben eonnen unb bem 91nblidt ber entb1iif3ten 2111macbt (Spites 
nod) nicbt gebrocben mare, wiirben mir nielleicbt 'Oen, mie ein aus 
ben Veltentriimmern nerfiingter mall buret ben hochenben Daean 
rate. ed)eiterte bann unfer ecbiff in ber feurigen ;13ranbung, mer 
friige banacb? Vas hithnten wit ben (t rftlingen Gottes gelten?" 

Ter Aaifer menbete fict) mit mif3trauiftem 23Iich nad) Realer um. 
Ctr fei ein Aeber, fa& er; ob er diva nicbt glaube, bar3 Gott, ber 
bie Menfcben erfcbaffen babe, ibren `?auf unb bie ettuthe ibre5 robes 
roiffe? Db er nicbt gtaube, baf3 Gott fie buret) 3eicben rumen Winne? 

„211Ies, was gefcbiebt, gefcbiebt in Gott," fagte Kepler eifrig, 
„ttnb alfo ift Gott alltniffenb." Ls mOcbte and) root[ fein, fubr er 
fort, bab, ba (tile Tette ber TI.3elt in Gott auf ammenbingen, ber eine 
r ell ficb itn anberen fpiegle. 21ber fo im einaelnen hithne man bem 
Pitt nacbgeben. (ts ttonnten aud) Railer auf anberen eternen regieren, 
um bie fid) Gott behiimmern milf3te, man hiinnte ba leicbt elms 
auf ben unrecbten Ott beaieben. 213olte ber Sailer aber burc1 au5 eine 
21ustegung non ibm baben, fo molle er tbn mat hen, nad) lingarn 
att blichen, well ber etern bort biniiber auf gegangen fei. 

Coo gay es bod) auf ben Vattbias, murmelte ber Railer, in 
Etch binein fcbaubernb. 

Tas babe er nid)t gemeint, fagte Aepler, mitleibig in bas 
jammernotte @Ott bes Sailers btichenb. Tie Ungarn feien rebeltifd), 
bas fei attbehannt, aber es feble ibm fa nicbt an treuen Untertanen. 
Cyr wolle ben Railer nun abet roieber binunteriiibren, bie niicbtlidy 
Ruble Untie tip fcbaben, unb ber Romet fei obnebin fcbon miter. 
gegangen. 
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Wolgfam ftanb glubolf auf, tet)nte fic auf Repters 91rm unb 
manbte 	ber Treppe 	One nod) einen Zilch in ben Limmet 

inerfen, ber on unatibtbaren, aus feiner linermepd)heit quettenben 
Seim en 3itterte. 

2(tt5: „er grofe Rrieg in Zeutidilanb" 	 9licarba uct) 

Zei)iitte gtact)t 

ecbone Tatt, eeftirne wanbetn 
iiber bin, 

Unb bes rages bewegtes .Lanbetn 
emu Sum Traum fid) bier. 

2Bas id) febne, was id) ftibte, 
aft nun boppett mein, 
9.1d), in beiner heuften Ruble 
213irb es gut unb rein! 

ltnb fo bringft bu biefe erbe, 
Zringft mein Beta our 
Tab es ftitt unb flitter =On, 
&the qtacbt, wie bu! 

St art 23uiie (1872-1918) 

MorgettroanDerung 

Wer red)t in areuben manbern 
ber gar ber ennui enigegen; 
ba ift her Valb fo hircbenfliti, 
Rein Vilftten mag fid) regen; 
nod) flub nicbt bie 2erten mad); 
nun im boben @ras ber Zact) 
fingt teife ben 912orgenfegen. 

llnb pld tict) Iti1t bie qtacbtigatt 
im Zufcb il)r 2ieb erhtingen, 
in Zerg nub at erwatt ber &ball 
unb mitt lid) aufwarts ftwingen, 
unb ber Vorgenrote ecbein 
ftimmt in tid)ter @tut mit ein: 
2af3t uns bem Lerrn toblingent 

tYmanuel Oeibet 
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61 

Fasching 

Die Aufruhrtage gegen den neuen Direktor der Schule 
waren voruber; halb dachte man stolz, halb mit Beschamung an 
sie, niemand wunschte sie zuruck. Erdbeben und Fluten, die 
man sich in trunkenen Stunden zu Hilfe gehofft hatte, waren 
glucklicherweise ausgeblieben; das alte Gebaude stand wie immer, 
und unversehrt gingen die Vorgesetzten darin umher. Dennoch 
war der Kampf nicht vergeblich gewesen. Keine scharfen An-
sprachen erklangen mehr. So fuhlten wir uns nicht mit Unrecht 
als die Sieger und waren durchaus zur Gramut geneigt. Auch 
nahten die drei Karnevalsabende, wo keiner auf das hergebrachte 
Recht, als Maske zu gehen, verzichten wollte; schon deshaib lag 
uns Baran, dem Gebieter zu zeigen, daB wir nur die Ehre wahren, 
weiter aber nichts Unbilliges gewollt hatten. Ein peinlicher 
Vorfall drohte die noch unfesten friedlichen Beziehungen za 
stOren, gab uns aber zuglech Gelegenheit, unsere neue biedere 
Gesinnung zu bekunden. Eines Morgens war der groBe Schrank, 
der die Bibliothek der ZOglinge enthielt, abgesperrt, und nirgends 
der Schhissel zu finden. Bald konnten wir nicht mehr bezweifeln, 
daB ihn ein boshafter Schuler abgezogen habe. Man verfluchte 
den sinnlosen Streich und ermahnte durch Anschlag in den 
Studiersalen den Tater zum Wiederhergeben des Schhissels; aber 
der blieb verschwunden. Da schlug jemand vor, eine Abordnung 
zum Direktor zu schicken und ihm erklaren zu lassen, daB wir 
die hai3liche Tat bedaurten und verurteilten. Mich entztickte der 
Einfall; ja, als angefragt wurde, wer den Sprecher machen wolle, 
und nicht gleich jemand sich meldete, bot ich mich, etwas 
voreilig, an. Der Direktor ,empfing uns ernst und legte, als ich 
urns Wort bat, seine Stirn in bedenkliche Runzeln, glattete sie 
aber wahrend meiner kleinen Rede wieder, und als ich zuletzt, 
mich in Entrfistung hineinschwatzend, erklarte, wir wurden den 
feigen Tater gewiB noch ausfindig machen und auf mindestens 
vier Wochen in Verruf erklaren, lachelte er, lobte unsern Ent-
schluB zu freier Aussprache und entlieB uns freundlich, teilte 
auch mit, daB der neue Schhissel bereits in Arbeit genommen sei. 
So war der Zwischenfall unschadlich gemacht und froh betrieben 
wir die Vorbereitungen zur Fastnacht, schrieben den Eltern unsere 
Wfmsche und ubten kleine Theaterstiicke ein. Mein Bittbrief war 
einer der ersten, die ErhOrung fanden. Eine lange Schachtel 
kam aus Rading; darin lag unter Seidenpapier ganz oben ein 
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Hemd von feiner Leinwand, fiberall der Lange nach in Falten 
gelegt, der Halsrand von dunkelroter gedrehter Schnur durch-
laufen. Darunter folgte ein SamtrOckchen mit kurzen Armeln, 
das war so schOn rot wie der veredelte Flachs im Elterngarten, 
wenn die Mittagssonne dartiber stand. Ein Goldband schlang sich 
als Gurtel zweimal herum, daran hing vorne ein silberbrokatenes 
Taschchen; ich griff hinein und hatte einen Taler in der Hand. 
Die hellgraue Hose war ganz eng und setzte sich zu Striimpfen 
fort; an spitzen roten Schuhen schimmerten kleine goldgraue 
Rosen. Der Hut, an Farbe dem ROckchen gleich, war mit Nahten 
an den Schachtelwanden befestigt: ihn schmiickte ein Ring von 
blitzenden Steinchen, der eine weiBe Feder hielt. 

.Hugo erklarte das Ganze als eine altertfimliche Edelknaben-
tracht und wunderte sich nur, daB kein Degen dabeilag. Nun 
fand auch ich, daB wohl irgendeine Waffe dazugehOrt Bite; 
dabei fief mir jener unselige franzosische Sabel ein, mit welchem 
ich die Mutter an ihrer lieben Hand verwundet hatte, und jetzt 
glaubte ich auch zu erkennen, weshalb mir der Degen vorent-
halten war; aber das verminderte nicht meine Freude. Dennoch 
erfuhr das Gluck des Tages eine sonderbare Trfibung. 

Vor der Studienzeit lief ich noch ein wenig in den Hof, 
was eigentlich verboten war, und schliff auf dem Eise hin und 
her. Es dammerte schon, fern am Hofberge fuhren Kinder auf 
Handwagelchen einige Kubel mit hohen Ziergewachsen voruber; 
diesen sah ich gedankenlos nach und hOrte dabei die Glocke, 
die zur Pflicht rief, beschla aber, nicht sogleich zu folgen, 
sondern erst noch eine Strecke hinauszugleiten. Da kam ich auf 
dem Eise zu Fall und spiirte dabei am linken Rippenbogen einen 
brennenden atembenehmenden Schmerz. Mfilisam stand ich auf 
und suchte am Boden den spitzen Stein oder Strunk, dem ich 
die Verletzung zuschrieb, fand aber nichts dergleichen. Dagegen 
griff ich im Westentaschchen etwas Hartes und zog einen mittel-
groBen Messingschltissel hervor, den ich bald als jenen vermii3ten 
des Anstaltsbticherschranks erkannte. Nun dammerte mir auch auf, 
daB ich am fraglichen Tage noch spat in dem Raum gewesen 
war, urn ein Buch zuruckzustellen. Dabei mate es geschehen 
sein, daB ich, abwesenden Geistes, den Schltissel umdrehte, abzog 
und zu mir nahm, wie ich es von meinem Kleiderschrankchen 
her gewohn't war. 

Verwirrung und Unheil, die wir in sogenannter Zerstreut-
heit gestiftet haben, pflegten wir einander zu verzeihen, und 
doch konnen sie uns manchmal mehr bedrticken als die Folgen 
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eines bewuBt zugefugten Unrechts; wir miissen der eigenen Natur 
miBtrauen, die wir so schlecht verwahrt sehen, es ist als wuf3ten 
wir eine Schlange im Zimmer und kOnnten sie nicht finden. In 
meinem Fall war ja nun gerade nichts Ungeheuerliches geschehen; 
aber das konnte ich nicht gleich ermessen: Schuld- und Unschulds- 

Einsamkeit und Gemeinschaft, Erlebtes und Vorempfindung 
des noch Unerlebten, wirkten zusammen und versetzten mich in 
groBe Niedergeschlagenheit. Es schien mir jetzt, die Last des 
Geheimnisses zu tragen; ja, mein Alltagsgewissen sagte mir, daB 
ich nun unverzuglich den Schliissel zurucktragen und ein Be-
kenntnis abzulegen hatte, zuerst vor den Mitschulern, dann vor 
dem Direktor. Diesem Vorhaben mischte sich sogar etwas Eitel-
keit ein; ich wuBte ja, was geschen wurde. Man hatte uber meine 
Zerfahrenheit gelacht und mich schlieBlich wegen meines ehrlichen 
Gestandnisses noch. sehr belobt. Immer aber in ahnlichen Lagen 
spricht auch eine andere, eine unterirdische Stimme, die uns rat, 
zu schweigen, still zu leiden und das Erlebnis .wie einen Keim 
in das Herz zu senken. Und plOtzlich White ich den Schlussel 
wie etwas Lebendiges in meiner Hand; einem Fliehenden gleich 
fing ich zu laufen an und warf den Schlussel mit aller Kraft in 
das verschneite Gelande hinaus. 

Am Abend war ich mehrmals nahe daran, wenigstens Hugo 
in mein Geheimnis zu ziehen; dem aber brauste schon der 
Karneval im Kopf; ein ernstes Wort mit ihm zu sprechen, war 
unmoglich. Eine Veranderung schien er ubrigens an mir zu 
bemerken. „Morgen ist der erste Abend," rief er zornig 
„weiBt du 's nicht, SpieBbiirger? — „Bis dahin spar' ich mir 
eben das Lustigsein auf," gab ich zurtick. — „lch aber bringe 
dich noch heute zum Lachen, wetten wir?" — Ich wettete; 
dennoch verlor ich die Wette. 

Wahrend wir uns wie immer klassenweise zum Schlafen-
gehen aufstellten, flErtete aus dem schon verdunkelten anderen 
Ende des Saals eine feine Madchenstimme: „Gute Nacht, verehrter 
Herr Kandidat, gute Nacht!" — Der Angerufene war der neue 
Prafekt, Herr Kandidat Buchkatz, ein sehr hilbscher junger Mann, 
voll blonder olglanzender LOckchen; er mochte gerade weitweg 
gedacht haben und sah recht versunken aus, griff aber nun, un-
sagbar geschmeichelt, an seinen schOnen Kinnbart und erwiderte 
mit verbindlicher Neigung ins Dunkle hin das Gute Nacht. Wir 
alle begriffen, daB es Hugo war, der sich bauchredend horen 
lieB, und wahrend wir noch kicherten, erklang es ganz in der 
Nahe: „Schlafen Sie recht, recht wohl, hochverehrter Herr Kan- 
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didat!" was nun so unwiderstehlich klang, daB alle, auch Direktor 
und Kandidat selbst, in Gelachter ausbrachen. Mich befiel ein 
wahrer Lachkrampf, der nicht mehr endete, bis ich droben im 
Bette lag, da gewann wieder der verlorene Schltissel seine Macht. 
Zwar konnte ich mir zum Troste sagen, daB er bereits ersetzt 
war; dennoch blieb das Ganze beunruhigend. Aber da fielen 
mir die herrlichen Maskenkleider ein; im Geiste zog ich Hemd 
und Rockchen an und freute mich unbandig, bis auf einmal 
doch wieder der gelbe Schltissel erschien; glanzend lag er auf 
dem grunen Tischchen. Ich wollte ihn verstecken und griff nach 
ihm; aber da war es gar kein Schlussel mehr, sondern bloB eine 
Schltisselblume, schon handgemalt in einem alten Bilderbuch, in 
dem ich traumend zu blattern begann. 

Ulmer deutlicher zeigte der neue Herr, daB er mit uns in 
Frieden zu leben wiinschte; er lieB die hergekommenen Faschings-
brauche bestehen und sah mit wohlwollendem Staunen zu, wie 
wir Lange bunte Bander, von denen freundlich grinsende Gold-
monde herabhingen, fiber die Speisesaalwande spannten und uns 
in Masken tummelten... Mein Kostum lobte er; nur meinte er, 
sei es fast unheimlich, mich so wohlerzogen zu sehen. Es war 
nicht zum erstenmal, daB ein Gewand mich verwandelte... 

Aus: „Verwandlungen einer Jugend" 	 Hans Carossa 

Chidher 

Chidher, der ewig junge, sprach: 
Ich fuhr an einer Stadt vorbei; 
ein Mann im Garten Friichte brach. 
Ich fragte, seit wann die Stadt hier sei. 
Er sprach und pfltickte die Frtichte fort: 
„Die Stadt steht ewig an diesem Ort 
und wird so stehen ewig fort." 

Und aber nach ftinfhundert Jahren 
kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich keine Spur der Stadt; 
ein einsamer Schafer blies die Schalmei, 
die Herde weidete Laub und Blatt. 
Ich fragte: „Wie Lang ist die Stadt vorbei?" 
Er sprach und blies auf dem Rohre fort: 
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„Das eine wachst, wenn das andere dorrt; 
das ist mein ewiger Weideort." — 

Und aber nach fiinfhundert Jahren 
kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich ein Meer, das Wellen schlug; 
ein Schiffer warf die Netze frei, 
und als er ruhte vom schweren Zug, 
fragt' ich, seit wann das Meer hier sei. 
Er sprach und lachte meinem Wort: 
„So lang' als schaumen die Wellen dort, 
fischt' man, und fischt man in diesem Port." — 

Und aber nach funfhundert Jahren 
kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich einen waldigen Raum 
und einen Mann in der Siedelei; 
er fallte mit der Axt den Baum. 
Ich fragte, wie alt der Wald hier sei. 
Er sprach: „Der Wald ist ein ewiger Hort; 
schon ewig wohn' ich an diesem Ort, 
und ewig wachsen die Baum' hier fort. " — 

Und aber nach funfhundert Jahren 
kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich eine Stadt, und Taut 
erschallte der Markt vom Volksgeschrei; 
Ich fragte: „Seit wann ist die Stadt erbaut? 
Wohin ist Wald und Meer und Schalmei?" 
Sie schrieen und horten nicht mein Wort: 
„So ging es ewig an diesem Ort 
und wird so gehen ewig fort." 

Und aber nach fiinfhunclert Jahren 
will ich desselbigen Weges fahren. 

Friedrich Ruckert 

62 
Zommerferien! 

eommerierien an ber see! Zegriff root)I irgenbiemanb melt 
unb breit, was fur ein @filch bas bebeutete? Tad) bem fdpverfififfigen 
unb forgenvollen (tinerlei unatibfiger Oct)ultage vier 936oct)en fang eine 
frieblidie unb flummertofe 21bgefct)iebenbeit, erfiitlf von Zanggerucf) 
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unb bem 91auften bet fanften Zranbung ... Tier Vocben, eine 
Zeit, bie an it 23eginne nicbt 3u fiber(el)en unb ermeffen war, 
an beren nbe 3tt glauben unmoglit unb non beren Cf. nbe att fpreten 
eine Iiifterlite 21obeit war. Tiemals verftanb es ber Kleine 5onann, 
mie Meier ober jener 2ebret e5 fiber gemann, am ecnluffe bes 
linterritts %ebervenbungen taut werben 3u Julien, mie dux: „Bier 
wetben wit nad) ben Werien fortfabren, unb 3tt bem unb bem fiber= 
genen ..." Tact) ben Werien! (tr fc)ien fit nod) barauf 3u fteuen, 
bleier unbegteiflite Mann im blanhen Aammgarntoch! Nat ben 
aerien! Vat bus iibernaupt ein ffiebanhe! Coo 'unbend weft in 
graue Werne entriicht mar (files, was jenfeits Meier vier 9Boten lag! 

3n einem ber beiben ecnwei3erbaufer, tvelte, burcb einen ftmalen 
intittelgang verbunben, mit bet „Aonbitorei" unb bem .bauptgebtittbe 
bes Autbaufes eine gerabe 2inie bitbeten: weld) ein erroaten am 
etften Omen, nacnbem tags 3uvor ein 23or3eigen bes eugniffes 
wont ober libel ilberftanben unb bie Wand in ber bepachten Trofthe 
3urtichgelegt war! (tin unbeftimmtes 6lfichsgeffihl, bas in (einem 
Alirpet emporftieg unb fein her3 fidj 3ufammen3ieben lien, Ittechte 
inn auf er offnete bie 2lugen nub umfante mit einem gierigen 
unb feligen Mich bie altftethiften TRobel bes reinlicben hleinen 
dimmers eehunbe ftlaftrunhenet, wonniger Tenvirrung —
nub Bann begriff er, baf3 er intanemfinbe war, flit vier iter= 
inenlite Voten in Zrauemfinbe! (tt regte fit nitt; er lag ftill auf 
bem 'Bitten in bem ftmalen gelbbi513etnen Bette, ichlof3 tier unb 
ba aufs neue feine 2tugen unb fiinIte, tote feine 3ruft in Helen, 
langfamen 9llem3iigen nor @flit unb llnrube 3itterte. 

T, as Simmer lag in bem gelblid)en Zageslitt, bas fcbon butt 
bas geftreifte giouleau ereinfiel, wtintenb bot ringsum nod) ties 
Intl mar unb Sba 3ungmann fowonl wie 912ama nod) fcbliefen. Otis 
war 3tt vernebmen, ats bas gleicbmanige unb frieblite eetduft, mit 
bem brunten bet bausfinett ben Skies bes Aurgartens t)arhte, nub 
bas eummen etner afie g e, bie 3wiften %ouleau unb Genf ter bebatrlit 
gegen bie ecbeibe ftiirmle etitte! Das einfame Oettiufd) bet 
.barhe unb monotones eummen! lint) Meier fanft betebte 5riebe 
etfillite ben hleinen 3onann alsbalb mit bet hiiftliten e•mpfinbung 
jener rul)igen, wonlgepflegten unb biftinguietten abgeftiebenbeit bes 
Q3abes, bie er fo fiber alfes liebte. 

ein anfall non Wteube matte, ban er C1115 bem 3ette (prang 
unb auf nachten ailf3en Sum Wenfiet lief. Cyr 3og bas %ouleau empor, 
offnete ben einen tiigel unb 'Atte in bie Werne bin ... eie tag 
ba, bie ee e, in rieben unb 9Itorgenlicbt, in flaftengriinen unb 
blauen, Odin unb gehrauften etreifen, unb ein Tampfet ham 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



174 

3ruifcben ben rotgemaiten Tonnen, bie ibm bas aabnuaffer bevidmeten, 
von Aopenbagen baber, obne baf3 man au wiffen brautte, ob er 
„ataiaben" ober „arieberifie Deverbieck" biek. hub Sjanno Zubben. 
brooch 3og wieber fief unb mit Miter eefigheit ben tviiraigen Mem 
ein, ben bie Gee beriiberfanbte, unb griike fie 3lirtlicb mit 

[...b>2.1ugen, mit einem ftummen, bankbaren nub fiebevoffen eruke. 
unb bann begann ber Tag, ber erfte biefer armfefigen acbtunb. 

3tvan3ig rage, bie anfangs wie eine emige eefigheit erfcbienen unb, 
waren bie erften voriiber, fo veraweifell fdmeff 3errannen ... es murbe 
auf bent Zafkon ober unter bent groken Raftanienbaum 
ber brunten not bent Rinberipiefpfake ffanb, bort, wo bie groke 
ect)aukel Ding — unb wo affes ben hfeinen &balm ent3fickte. 

flub was folgte, war atEes frei unb georbnet, ein wun. 
berbar milf3iges unb pflegfames 213oblIeben, bas ungeftort unb 
hummerfos verging: ber 93ormittag am etranbe, wiibrenb broben bie 
Aurhapelle ibr Tilorgenprogramm erfebigte, biefes 2iegen unb 'Ruben, 
biefes Alf* unb traumerifcbe 6pielen mit bent tveicben eanbe, ber 
nicbt befcbmukt mar, biefez miibe= unb fcinner3fore ecfmnifen unb 
eidperfieren ber 2tugen fiber bie griine unb btaue UnenbfictMeit bin, 
von nrfcber, Frei unb One . 5inbernis, mit fanftem eauien ein ftarker, 
frifcb, milb unb berrficb buftenber .auct) baberham... Tctz Taber 
bann, bas bier eine erfreuficbere early war afs in .errn %smuffens 
2tnftaft ein epa3iergang Sur etwarmung, ben Gtranb entfang, 
bis Sum TIViroenftein ober Sum „eeetempef". . 

/bib vier3ebn rage waren vorbei, unb S5anno fagte ficb unb 
beteuerte es iebem, ber es boren tvolfte, baf3 jekt eine 3eff komme, 
fo fang wie bie Mictmefisferien. 21ffein baz mar ein triigerifter 
benn, war bie S5obe ber lerien erreicbt, lo ging es ablvtirts unb gegen 
enbe, Ictmeff, fo fiircbterfid) fctmelf, baf3 er ficb an jebe etunbe Ville 
kfammern mogen, um fie nicbt voriiber 3u fallen, unb jeben eeefuft= 
atem3ug verfangfamen, um bas (,W& nicbt acbtfoz 3u vergeuben. 

giber bie Beit verging unaufbaftfam im Vecbfef non 91egen unb 
eonnenfdrin, Gee= unb 2anbwinb, fluter Mirme unb ftirmenben 
Oewittern, bie nicbt fiber bas Wailer konnten unb kein enbe nebmen 
3u molten •fd)ienen. es gab rage, an benen ber Torbofttvinb bie 
23ucbt mit fdproaragriiner afut tiberfttllte, melcbe ben Gtranb mit 
Tang, MufcbeIn unb Zuallen bebeckte unb bie 13aniffonz bebrobte. 
Tann war bie triibe, 3ertviibIte Gee meit unb breit mit ectmum 
bebeckt. Oroke, ftarke wti13ten lid) mit einer unerbittfictrn 
unb furcbteinffokenben 91ttbe beran, neigten ficb majeftdtifcb, inOn 
fie eine bunkeIgriine, metaffbIantte littnbung bilbeten, unb ffiitsten 
tofenb, kracbenb,3ifcbenb, bonnernb fiber ben eanb ... es gab anbere 
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Cage, an benen ber geftwinb bie bee guriichtrieb, blab ber gierlict) 
gewellte 65runb mit binaus freilag unb liberal' nachte eanbblinhe 
tichtbar maren, todbrenb bet. Qiegen in etriimen t)ernieberging, Bimmel, 
Crbe unb gaffer ineinanber Derfcbtroammen unb ber efof3roinb in 
ben 91egen fttbr unb il)n gegen bie aeniferictriben trieb, bat; nid)t 
(Zropfen, fonbern Q311c)e baran Ejinunterfloffen unb tie unburchficbtig 
mad)ten. )ann bielt Sjanno lid) meiften% im Aurtaale auf, am Tianino, 
auf bem fid) nid)t fo tvobllautenb pbantafieren lid wie gu 55aus auf 
bem WIligel ... LW wieber hamen anbere gage, trtiunteritd)e, blaue, 
gang winbitille unb warme, an benen bie bee ftumm unb tpiegelnb, 
obne hand) unb giegung lag. Unb waren nod) brei Tage ilbrig, to 
jagte fid) 5anno unb macbte es jebem filar, bar3 jet nod) eine 3eit 
homme, to Icing wie bie gangen 13fingftferien. 91ber fo unanfed)tbar 
biete Ilectuturtg war, glaubte er bod) felbft nicbt baran, unb tellies 
Aergens butte fid) Itingft bie (trbenntnis bemetd)tigt, bat3 ber Vann 
tin blanhen Rammgarnrodt bennoct) red)t gebabt, Nib bie vier gocben 
bennod) eine enbe nabmen, unb NIB man nun bennocb ba fortfabren, 
wo man aufgebort, unb gtt bem nub bem libergeben werbe ... 

211s ber gagen bie lebten Sjattfer guriichlieb, beugte Sjanno 
fist) nor, um nod) einmal ben 2eucbtturm gu feben; bann lebnte er 
fict) auriich unb tcblo13 bie 91ugen. „Tlict)ft'sjabr wieber, tiannod)en", 
lagte Sba 3ungmann mit tiefer troftenber etimme; aber bieter 3utprud) 
batte nur gefeblt, um Fein Sinn in aitternbe Zeivegung gu feben unb Ce 
bie Ertinen tinter teinen langen gimpern bervorquellen gu fatten 

Nits ben „3ubbenbroodis" 	 Zboinas Bann 

' 15%. Pozet4C Zer aelang be 9Reereeov  

2Bolben, meine Ainber, wanbern get)en 
2l3ollt ibr? ryabret motet! %tit gieberteben! 
Lure ivanbelluftigen eettalten 
Aann id) nid)t in Outterbanben batten. 

31)r langroeilet end) auf meinen Bogen, 
Tort bie rbe bat end) ange3ogen: 
Stitten, Alippen unb bes 2eucbtturms aeuer! 
3iebet, Ainber (Setif auf 91benteuer! 

eegelt, bilbne ecbiffer, in ben 2iiftenl 
eucbt bie Gipfell 91Atbet iiber .Rliiftent 
Zrauet etiirniel 23Iibett S3iefert ecblad)tenl 
Traget gliibnben Aampfes Turpurtracbten! 
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%atticbt im giegen! 2flurmelt in ben Duelien! 
ant bie 23runnen1 glielelt in bie Baku! 
Zrauft in etromen bunt) bie 2anbe nieber — 
.qommet, meine Rinber, tiommet mieber! 

Conrab erbinanb 221ener 

Wieereoftrattb 

91ns .baff nun fliegt bie 97totne, 
unb Tdmnfrung_ bricbt 1)erein; 
fiber bie leutten Eatten 
1piegelt ber 9Thenbitein. 

@mum Oeffiigel bulcbet 
neben bem 913aller ber; 
wie Trdume 1iegen bie 3nleln 
im 2tebel auf bem Meer. 

3d) bike bes gdrenben etlammes 
Oebeimnisnollen Ton, 
@inlames Zogetrufen — 
eo war es immer fcbon. 

Tod) einmat icbauert teife 
unb fcbweiget Bann Der Vinb; 
nernefpnlit werben bie etimmen, 
bie fiber ber Tiele linb. 

Zbeobor Storm 

Zteuermannotieb 

nit @emitter unb eturm aus fernem Meer 
mein Mabel, bin bir nat)'! 

mein 911dbei it bin ba! 
Aber 	 nom •"'" 

912ein Gabel, menn nicbt eilbwinb war', 

17mbobe t̀7s-Ittt nom cntiben ber — 
ue 

id) nimmer troob11 	pir: 
act), Heber eithmilig,--bi6V nod) mebr! 
Mein 91Nibel Derlangt nad) mir 
53oboje! jolobe! 'LMOle! 	.5o! 

93on bes eubens Oeitab', aus tveitem £anb 
t)ab' an bid) getact;' 

burcb @emitter unb Veer nom 9flobrenftra.nb 
t)ab' bir was mitgebracbt. 
Mein Mabel ),rein -  beiCeiibmint,  t)oct), 
id) bring' bir ein gilIben Ta.nb; 
act), Lieber 	Wale bi'Et)! 
9/tein 911tibe1 IOW gern ben Taub, 
Lobolet Jolotief'Lolole! Lot LO!" 

2tus: „Ter ftiegenbe 	ofttinber". 	/, 	 2t3agner 
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Das Fieber des Fabulierens 

Ich war als Knabe sehr naiv in meiner Apyngigkeit von 
Traum und V, ision. Vision darf ich es wohl nen en;v`da ''sicti mir 
unerlebte ZuTqa fde, unwahvehrnbare Dinge und Figuie{n in 

re ifbarkeit eigten. Im Alter z ■Aschen zehn und zwanzig Jahren 
lebte ich in bespdigem R ausch. Es ist mir spater berichtet z„......,,,,_., 

	

17),,,<, , v on 	” 4 , 	

wa  &A-IA—en  ,..-, "
n  
...._. jr worden, daB ma mich anschreien muffle, urn mich als 	th de 

zu wecken. Ich hatte Antalle von Verztickung, von wilder stiller A.= 

und jah cid -die Verbind ngeni rissen, und daB ich wie ge§palten 
Verlorenheit, und in der Rqgel war die Abtrennung so gewaltsam Ar, c 

, 	t 
1,, ,,c, ee , 

, 0 	, ott9 t blieb, such ohne Wissen, was dort mit mir geschehen war. In 
beiden Spharen lebte ich 'mit gescharfter Aufmerksamkeit, wie , 	. 
uberhaupt Aufmerksamkeit ein Grundzug meines Wesens ist, ,,,,, 
aber es waren keine Brucken da; ich konnie hier vollig tnichtern 

	

.,-. , 	< 	. i *Ie. dort vollig auj3er mir sein, auch umfekehrt, und es fehlte dabe 
alle MitteilTtg—'  affeBotschaft. Das erhielt mich in einer au,Ber- . [ , 	_C-",.. 	t ,, 
ordentlichen, mich qualenden und erregenden, fur die MenschenI 

  

urn mich meist unvei4tindlichen SPainifing.: Staunen und Ver - 
zWetfrung waren die 'CienifirtsAbewegungen, 'die mich `cornehmlichr' 

	

beherrschten; Staunen fiber 	 Empfun Gesehenes, Geschautes, 	denes; 

	

-_,(1 ,- 	i i  ... 	, 	.,_ 
Verzweiflung daruber, daB es nicht mitteilbar war. Vermutlich war 
meine Verfassung die: ich wate, daB ' Unerhortes oder Merk- 

t--,.— 
wiirdiges mir Mir, an inir, in mir geschah, war aber durchaus nicht , .- 	,, 
imstande, mir oder anderen davon Rechenschaft zu geben. Ich .  
war gewissermaBen ein Moses, der von i Berge S i n a i komrnt, 
aber vergessen liai, was er dort erblickt und was Gott mit ihm

, 

 geredet hat. Noch heute I*IBte ich nicht im geringsten zu sagen, 
worin eigentlich dies Ver orgene, verborgen Flammende, ge-s1 ,1.c,----.

ni% 
, 	 (a- 

heimsvoll Jenseitic bestanden hat; ich mu8 es fur ewig 
unr .:, 	eforscnbar halten, rotzdem es mir lockend erscheint, einiges ),----1.-f --, t.,,,, -,_.., 
davon zu ergrimden; es mfiBte dann auch zu ergriinden sein, , -,, 
was zu den Ahnen gehort und was zur Erde, wai' svOM—  Blute 
kam und vtraiibili-  Auge, und aus welcher Tiefe das Individuum  in den ihm gewiesenen Kreis emporwachst. ,,,,  

Mit der parste) ung dieser Kampfe und Exaltationen ist ein 
Wort V ' 	• Verhalinis zum 	o 	ereits antedeutet um seine Entstehung ,,,,, ,  

C',1t ,.. ,  au der Not und Notwendigkeit eraus zu erklaren. Ich glaube, 
daB alle SchOpfung von—dild i.1nct Form auf eirien solchen ProzeB 
zurtitck4uffilfteltat t 'Ich glaube, dtrille Produkfionmint Grunde. 
dgrc'Yetsuch einer Reproduktion ist, Annaherung an Gescliautes, 

, 

NematIO eitanka, VIII 	 ,..CH, 
12 
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Gehortes, Gefuhltes, das durch einen jenseitigen Trakt des 
Bewuf3tseins gegangen ist und in Stiicken, Triimmernund 
Fragmenten ausgegraben werden muf3. Ich wetigslrir habe 
mein Geschafferies ieitlebens nie als etwas anderes 't'etrachtet, 7-, 	4 

das sogenanifte Schaffen selbst nie anders als das ununter- 
brochene schmerzliche Be when eines manischen Schatzgra?ers. 

Doch: Kunde zu davon Mich alles ab, 
schon im frithesten Alter...' Bereitk'aiSictilbe von sieben oder 
acht Jahren geriet ich zu Zeiten, meine gewohnte Scheu und 
Schweigsan*eit tiberwindend, zusammenhangloses Erfahfen, 

.4,7- 1 , 

das vdn Angehorigen, von Hatilysyssen und Mitschulern als 
halb gefahrliches, halb lacher115-esLfigenwesen aeenornmen 
und dem mit Zurechtweisung, Spott tine lfiactigung begegnet 
wurde. An Winterabenden halfen wir Kinder oft der Mutter bei 
Linsenlesen, und es Ipm vor, daB ich dabei plOtzlich zu phanta-
siereti anfing, in den Lingenhaufen hinein Schrecken, Unbill nd 
Abenteuer Clichtete, GesAlenstergraus und Wtkeder, ha ase 
Nja`citbarfit'al§1 %.gen f-Begegiungen)  iis`npr e 
selbst die hochSted Ehren, hOchsten Prof■liezei e. Die 
Mutter, ihre Arbeit ruhen lassend, schaute mich angi'tlith ver-
wundert an, ein Buick, ':1 -er` inith`noch trotziger c in das ursinni 
Verworrene trieb. Nicht selten nahm 	;``I'kh peisei,te`t rin 
bdCftW'o'r 	mit Tranen, daB ich nicht der S.ChleCkaceit 
'Veffalleri 'titoge. 

Wie ich aber aus eigenem Antrieb und wiederum durch 
eine Not zum Erzahler von Geschichten mit handelnden Figuren 
und geschlossener Fabel wurde, muB ich festhalten, weil es 
weit fiber den kindlichen Bezirk hinaus auf meinen Weg, auf 
meine Wurzeln wies. 

Die zweite Frau meines Vaters war uns Kindern aus erster 
Ehe nicht wohlgesinnt und lieB uns ihre Abneigung auf jede 
Weise sptiren. Abgesehen von ungerechten und iiberharten 
Zuchtigungen, steten Klagen, die sie vor dem Vater fiihrte, 
schraniste sie die Nahrung aufs auBerste ein, versah die Brotlaibe 
mit Zeichen, so daB sie erkennen konnte, wenn einer von uns 
sich zu Unrecht ein Stuck abgeschnitten hatte, und trug Sorge,' 
daB dasNergehen schwer bestraft wurde. Freilich hatte sie 
Mae, mit dem ihr zugeteilten Gelde zu wirtschaften, so wie 
mein Vater Muhe hatte, es aufiubringen; desungeachtet glaube 
ich, daB die Kinder von Bettlern es in dieser Hinsicht besser 
hatten. Als nun mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, ein 
wohihabender Mann, der in Wien als Fabrikant lebte, erfuhr, 
wie ubel es uns erging, deponierte er bei einem Bekannten iii 
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der Stadt eine gewisse Summe fur die Bestreitung dringender 
Auslagen, und ich als Altester erhielt wiichentlich eine Mark mit 
der Erlaubnis, daftir Ei3waren fur mich und meine Geschwister 
zu kaufen. Es war eine bedeutende Summe in meinen Augen, 
und da es zu gefahrlich war, das Geld bei mir zu tragen, war 
ich bemuht, ein Versteck ausfindig zu machen. Mein Bruder 
nun, der urn ftinf Jahre junger war als ich, also ungefahr sechs, 
hatte keinen andern Gedanken, als dieses Versteck zu erspahen 
denn er war unzufrieden mit der Verteilung, miBtraute mir, ver-
langte bei jedem AnlaB mehr, als ich ihm bewilligte, und bestand 
darauf, daB ich ihm zeige, wieviel ich besaB. War der Zank 
einmal im Gange, so artete er gewohnlich bis zu Drohungen 
aus, und ich muBte taglich gewartig sein, daB der gierige Rebell 
mich bei der Stiefmutter denunzierte, eine Verraterei, deren 
Folgen ich , mehr als alles ftirchtete. Insofern war mein Bruder 
im Recht, als ich nicht den ganzen mir zugewiesenen Betrag 
fiir Brot, Obst, Wurst und Kase ausgab, sondern mir auBerdem 
noch billige Bucher anschaffte, die ich heimlich und hastig ver-
schlang. Mein Bruder und ich schliefen in einer Art Verschlag 
in demselben Bett, und in meiner Bedrangnis verfiel ich nun 
auf den Ausweg, ihm vor dem Einschlafen Geschichten zu er-
zahletler Erwarteri fand ich an ihm den aufmerksamsten 
Zuhiirer,-"filid ich nutzte 'den Vorteil aus, indem ich jeden Abend 
meine Geschichte an der spannendsten Stelle abbrach. Zeigte 
er sich dann wahrend des folgenden Tages ungebardig, so hatte 
ich meinerseits eine wirksame Waffe und Drohung: ich erklarte 
einfach, daB ich die Geschichte nicht weitererzahlen wurde. Je 
verwickelter, spannender, aufregender die von mir ersonnene 
Begebenheit war, je erpichter war er naturlich, die jedesmalige 
Fortsetzung zu horen, und ebenso nattirlich muBte ich, urn ihn 
im Zaum zu halten und nach meinem Willen lenken zu konnen, 
alle Geistes- und Kombinationskraft zu Hilfe rufen. Es war 
keineswegs leicht; ich hatte einen unerbittlichen Forderer, und 
ich durfte nicht langweilig und nicht fltichtig werden. So erzahlte 
ich wochen- ja monatelang an einer einzigen Geschichte, im 
Finstern, mit Leiser Stimme, bis wir beide made waren, und bis 
ich im Durcheinanderwirbeln der Figuren zu der Situation gelangt 
war, von der ich selbst noch nicht wuBte, wie sie zu Risen sei, 
die aber den atemlosen Lauscher wieder fur vierundzwanzig 
Stunden in meine Gewalt gab. 

Ich sagte, daB mich dies auf den Weg und auf die Wurzeln 
wies. Auf den Weg, weil ich die wichtige Erfahrung machte, 
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daB ein Mensch zu binden ist, zu „fesseln," wie der verbrauchte 
Tropus lautet, indem man sich seiner Einbildungskraft bemachtigt, 
daB man ihn sogar vom Schlechten abbringen kann, wenn man 
seine Sinne auf unwirkliche aber eine Wirklichkeit vortauschende 
Begebenheiten und Schicksalsverkettung richtet; daB man Freude, 
Furcht, Uberraschung, Ruhrung, Lacheln und Lachen in ihm zu 
erregen vermag, und zwar um so starker, je freier das Spiel, je 
absichtloser und je mehr vom Zweck befreit die Tauschung ist. 
Der bestandige Augenschein aller Wirkung hielt mich selbst in 
Atem, weckte meinen Ehrgeiz und zwang mich zu immer neuen 
Erfindungen. 

Auf die Wurzeln: es lag mir sicherlich als ein orientalischer 
Trieb im Blute. Es war das Verfahren der Scheherazade ins 
Kleinburger-liche abertragen; schlummernder Keim, befruchtet 
Burch Zufall und Gefahr. Scheherazade erzahlt, ihr Leben 
zu retten, und wahrend sie erzahlt, wird sie zum Genius der 
Erzahlung schlechthin; ich — nun, um mein Leben ging es 
nicht, aber das Fieber des Fabulierens ergriff auch mich ganz 

gar und bestimmte Denken und Sein. 

s: Mein Weg als Deutscher und Jude" 	 Jakob Wassermann 

Erkenntnis 

Willst. du, o Herz! ein gutes Ziel erreichen, 
MuBt du in eigner Angel schwebend ruhn; 
Ein Tor versucht zu gehn in fremden Schuhn, 
Nur mit sich selbst kann sich der Mann vergleichen! 

Ein Tor, der aus des Nachbars Kinderstreichen 
Sich Trost nimmt fur das eigne schwache Tun, 
Der immer um sich spaht und lauscht und nun 
Sich seinen Wert bestimmt nach falschen Zeichen! 

Tu frei und offen, was du nicht willst lassen, 
Doch wandle streng auf selbstbeschrankten Wegen 
Und lerne friih nur deine Fehler hassen! 

Und ruhig geh den anderen entgegen; 
Kannst du dein Ich nun fest zusammenfassen, 
Wird deine Kraft die fremde Kraft erregen. 

Gottfried Keller 
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„21onteo unb 3utia auf bent eorfe" 
91n bem fcbonen aluffe, ber eine bafbe etunbe entfernt an 

Sawn' Dorilber3iebt, erbebt lid) eine roeitgebebnte erbroetle unb 
uerliert fief), Felber tDoblbebaut, in ber frucbtbaren bene. ern Don 
it)rem aluffe tiegt ein Dorf, bas man* grof3e Tatternbofe entbalt, 
unb fiber bie fanfte 21nbiibe ((vett nor jabren brei prticbtige lange 
Idler meitt)ingeftrecht gleid) brei riefigen Vinbern nebeneinanber. 
2tn einem fonnigen eeptembermorgen pfftigten 3tDei Zauern auf 
3weien biefer /cher, unb 3roar attf iebem ber beiben tittf3erften, ber 
mittlere Wen feit langen jabren brad) nub raft 31t fiegen, benn 
er mar mit eteinen unb bobem linhraut bebedit, unb eine Vett Don 
geffiigelten Tiercben Inmate ungeftort iiber ibm. Tie 23auern aber, 
bie 3u beiben eeiten ()inter it)rem 13fluge gingen, maren lange, 
hnocbige Minner Don ungeftibr Dier3ig 3at)ren unb Derhtinbeten auf 
ben erften Tacit ben ficbern, gutbeforgten 23auerzmann. eie trugen 
twig Aniebofen Don ftarhem 3tvillict), an bent iebe aatte Ore 
unDeranberlicbe .age batte unb wie in Stein gemeibeft ausfab. Venn 
fie auf ein 5inbernis ftof3enb ben Tflug fetter faf3ten, fo aitterten bie 
groben .5embtirmet Don bey leicbten erld)fitterung, inbeffen bie wobl. 
rafierten Oeficbter rut)ig unb aufmerhfam, aber ein menig blingInb 
in ben eonnenfcbein Dor binfcbauten, bie aurcbe bemaf3en ober 
and) mot)I 3umeiten f ich umfaben, menu ein fernes Oerilufd) bie 
etitle bes 2anbes unterbract). 2angfam unb mit einer gewiffen 
natiirlicben Bier(id)fteit feRten fie einen Wur3 um ben anbern Dorwarts, 
unb Reiner fpract) ein Wort, auf3er roenn er elm bem Anedite, ber 
bie ftattlidrn q3ferbe antrieb, eine anweifung gab. eo glicben fie 
einanber Dotthommen in einiger entfernung; benn fie ftefften bie 
urfpriinglicbe 2trt biefer Oegenb bar, unb man Otte fie auf ben 
erften 31idt nut baron unterfd)eiben hOnnen, baf3 ber eine ben Bipfel 
feiner weten .appe mid) Dorn trug, ber anbere aber t)inten im 
qtachen bangen batte. aber bas wecbfelte 3inifdrn ibnen ab, inbein 
fie in ber entgegengefetten 23icbtung pftiigten; benn menu fie oben 
auf bet.  .56be aufammentrafen unb aneinanber Dotilberhamen, fo 
fcblug bent, ber gegen ben frifcben Dftwinb ging, bie 3ipfeltiappe 
nab binten fiber, IDtibrenb fie bei bent anbern, bey ben 9:8inb tin 
Niichen batte, fict) mid) Dome 'taut*. es gab and) iebesmat einen 
mittlern 2fugenblich, mo bie fcbimmernben auf recbt in ber 
2uft fcbmanhten unb wie pet roeif3e atammen gen .immet 3tingetten. 
eo pftiigten beibe rutroolf, nub es war fcbon an3ufeben in ber ftiften 
golbenen eeptembergegenb, menn fie fo ant bet .  S5obe aneinanber 
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uorbeiaogen, 	unb langiam unb lid) 	voneinanber entiernten, 
immer welter attseinanber, bis beibe mie awei untergebenbe Oeftirne 
binter bie Tfflilbung bes binabgingen unb oerftwanben, um 
eine gute Vette barauf wieber au erfcbeinen. 2X3enn fie einen etein 
in ibren aurten fanben, fo marten fie it)n auf ben roiifteu 9.1cher 
in ber 011ie mit laffig hrdftigem ecbrounge, was aber nur felten 
geftab, ba er fton faft mit alien 6teinen belafte mar, bie ilberbaupt 
auf ben Ratbartidtern au finben geweien. 6o mar ber lange norgen 
Sum eiI Dergangen, als Don bem Torte ber ein Mentes, artiges 
{s,ubrwerhlein ficb ntibette, bas haunt au 'Oen mar, als es begann 
bie getinbejiibe beranauhommen. Das war ein griinbemaltes Ainber. 
mtigelten, in bem bie Ainber ber beiben 13fliiger, ein Anabe unb 
ein Wines Ting von 911tibcben, gemeinftaftlit ben Zormittags ,  
tmbi f3 beranfubren. jeben Zeit lag en !Vries trot, in eine 
eeroiette gewichelt, eine %tune Vein mit Olaf ern unb nod) irgenbein 
3utiitten in bem 913agen, bas bie adrift* 93duerin lilt ben fteif3igen 
911eilter mitgefanbt, unb aulterbem maren ba nod) oerpacht alierlei 
leltfam geftaltete, angebiffene 2Ipf el nub Tirnen, bie bie Ainber am 
213ege aufgelefen batten, unb eine ailig nachte Tuppe mit nur einem 
Tent unb einem Derfcbmierten @Old% bie rote ein Wrdulein awifcben ben 

roten laf3 unb bebaglict) fabren lief3. S)ies autyrwerh t)ielt nat 
mancbem 2[nftof3 unb 91ufentbalt enblit auf ber ,ffiibe im 6d)atten eines 
jungen 2inbengebiiftes, bas ba am 2lanbe bes aelbes ftanb, unb nun 
tonnte man bie beiben cSutyleute natter betratten. es war ein 3unge 

on fieben 3abren unb ein irncben Don fiinfen, beibe gefunb unb mu= 
ter, unb metier war nicbts 21ufflifliges curl ibnen, als bat beibe leer 
biibfcbe lugen batten unb bas crittibten baau nod) eine brdunlite 
Gefittsfarbe unb gana krattle bunhle .5aare, bie ibm ein feuriges unb 
treuberaiges 91nfeben gaben. Tie 13fliiger waxen jet aud) mieber oben 
angehommen, ftechten ben cl3ferben dims Ain nor unb lief3en bie (3ftiige 
in ber balb nollenbeten aurte lteben, todbrenb fie (its gute Irtact)barn fid) 
au bem qemeinict)aftlicben 3rabii3 begaben unb ficb ba auerit begrilf3ten; 
berm bislang batten fie fit nod) nitt gefproten an biefem Xage. 

Zie beiben 23catern verfeinben fit fpliter town bes sivifcben ibren 2furvefen 
liegenben &hers fo febr, bai3 fie fo lange gegeneinanber proseffieren, bis fie beibe 
bettelarm gervorben unb Wittig verliommen finb. 3bre tinber treffen fit mit Inger 
3eit mieber unb entbrennen in better $.iebe sueinanber. Sci ibre 2irmut unb bie 
`&inbitaft ibrer 23titer fie an ibrer 23erbinbung verstveifeln futen fie nat 
einem f 	verbratten eonntagnAmittag ben Zob in ben tuten. 

63ottfrieb Steller 
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Zommernad)t 
Ls wain bas Rom unit in bie Tunbe, 
Unb wie ein Veer behnt es fich aus; 
Tot liegt auf feinem ftitten Orunbe 
Ticht eeegewitrm, noch anbrer @raus; 
cDa trtiumen 23tumen nut on Rrilin3en 
Unb trinhen bet Oeftirne etein, 
D golbnes Veer, bein friebtich @Rin3en 
eaugt meine eeele gierig eint 

Sn meiner beimat griinen 
cDa herrfcht ein alter, f toner 23rauch: 
Vann heft bie eommeriterne ftrahlen, 
Ter Oliihmurin fchimmert butt ben etrauch, 
Dann geht ein atiiftern unb ein Wintien, 
cDas fict) bem 21hrenfelbe naht, 
cDa geht ein niichtfich eilberblinhen 
Ton eicheln burch bie golbne eaat. 

Das finb bie Zurfche, fung unb wafter, 
Tie fammeln fit im (t—yelb 3uhauf 
Unb fud)en ben gereiften %cher 
Ter 2Bitme ober Vaife auf, 
Tie twines Taterz, heiner 23rtiber 
Unb Reines Anechtes hilfe meif3 — 
SO fchneiben fie ben eegen nieber, 
Tie reinfte tuft 3iert ihren afeif3. 

echon finb bie earben feftgebunben 
Unb raft in einem 'Ring gebracht; 
Vie lieblich flohn bie hur3en etunben, 
es mar ein epiel in hithter Tachtt 
Tun with gefchwiirmt unb heft gefungen 
3m @arbenhreis, bis Corgentuft 
Tie Timmermiiben braunen 3ungen 
Sur eignen fdmeren 2trbeit tuft. 

65 
Die alte Waschfrau 

Du siehst geschaftig bei dem Linnen 
die Alte dort in weil3em Haar, 
die rustigste der Wascherinnen 
im sechsundsiebenzigsten Jahr. 
So hat sie stets mit sauerm Schweil3 
ihr Brot in Ehr' und Zucht gegessen 
und ausgefillit mit treuem FleiB 
den Kreis, den Gott ihr zugemessen. 

Oottfrieb Steller 
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Sie hat in ihren jungen Tagen 

geliebt, gehofft und sich vermahlt; 
sie hat des Weibes Los getragen, 
die Sorgen haben nicht gefehlt; 
sie hat den kranken Mann gepflegt; 
sie hat drei Kinder ihm geboren; 
sie hat ihn in das Grab gelegt 
und Glaub' und Hoffnung nicht verloren. 

Da gait's, die Kinder zu ernahren; 
sie griff es an mit heiterm Mut, 
sie zog sie auf in Zucht und Ehren, 
der FleiB, die Ordnung sind ihr Gut. 
Zu suchen ihren Unterhalt, 
entlid sie segnend ihre Lieben; 
so stand sie nun allein und alt, 
ihr war ihr heitrer Mut geblieben. 

Sie hat gespart und hat gesonnen 
und Flachs gekauft und nachts gewacht, 
den Flachs zu feinem Garn gesponnen, 
das Garn dem Weber hingebracht; 
der hat's gewebt zu Leinewand. 
Die Schere brauchte sie, die Nadel, 
und nahte sich mit eigner Hand 
ihr Sterbehemde sonder Tadel. 

Ihr Hemd, ihr Sterbehemd, sie schatzt es, 
verwahrt's im Schrein am Ehrenplatz; 
es ist ihr Erstes und ihr Letztes, 
ihr Kleinod, ihr ersparter Schatz. 
Sie legt es an, des Herren Wort 
am Sonntag frith sich einzupragen, 
dann legt sie's wohlgefallig fort, 
bis sie darin zur Ruh' sie legen. 

Und ich, an meinem Abend, wollte, 
ich hatte, diesem Weibe gleich, 
erfiillt, was ich erfallen sollte 
in meinen Grenzen und Bereich: 
ich wollt', ich hatte so gewuBt, 
am Kelch des Lebens mich zu laben, 
und konnt' am Ende gleiche Lust 
an meinem Sterbehemde haben. 

184 

Adalbert von Chamisso 
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Das Bettelweib von Locarno 

Am Fuf3e der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand 
sich ein altes, einem Marchese gehtiriges SchioB, das man jetzt, 
wenn man von St. Gotthard kommt, in Schutt und Trtimmern 
liegen sieht: ein Schlo13 mit hohen und weitlaufigen Zimmern, 
in deren einem einst, auf Stroh, das man ihr unterschtittete, eine 
alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tur eingefunden 
hatte, von der Hausfrau, aus Mitleiden, gebettet worden war. 
Der Marchese, der, bei der Ruckkehr von der Jagd, zufallig in 
das Zimmer trat, wo er seine hiichse abzusetzen pflegte, befahl 
der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzu-
stehen und sich hinter den Ofen zu verfilgen. Die Frau, da sie 
sich erhob, glitschte mit der Krucke auf dem glatten Boden aus 
und beschadigte sich, auf eine gef5hrliche Weise, das Kreuz, 
dergestalt, daB sie zwar noch mit unsaglicher Muhe aufstand 
und quer, wie es ihr vorgeschrieben war, uber das Zimmer ging, 
hinter dem Ofen aber, unter Stohnen und Achzen, niedersank 
und verschied. 

Mehrere Jahre nachher, da der Marchese, durch Krieg und 
MiBwachs, in bedenkliche Vermogensumstande geraten war, fand 
sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das SchioB, seiner 
schOnen Lage wegen, von ihm kaufen wollte. Der Marchese, 
dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den 
Fremden in dem obenerwahnten leerstehenden Zimmer, das sehr 
schtin und prachtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie 
betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten in der Nacht 
verstOrt und bleich zu ihnen herunterkam, hoch und teuer ver-
sichernd, daB es in dem Zimmer spuke, indem etwas, das dem 
Blick unsichtbar gewesen, mit einem Gerausch, als ob es auf 
Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit vernehmlichen 
Schritten, langsam und gebrechlich, quer uber das Zimmer 
gegangen und hinter dem Ofen, unter Stohnen und Achzen, 
niedergesunken sei. 

Der Marchese, erschrocken, er wutqe selbst nicht recht 
warum, lachte den Ritter mit erkfinstelter Heiterkeit aus und 
sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht, zu seiner 
Beruhigung, mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter 
bat urn die Gefalligkeit, ihm zu erlauben, daB er auf einem 
Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer ubernachte, und als der 
Morgen kam, lief er anspannen, empfahl sich und reiste ab. 
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Dieser Vorfall, der auBerordentliches Aufsehen machte, 
schreckte, auf eine dem Marchese hOchst unangenehme Weise, 
mehrere Kaufer ab, dergestalt, daB, da sich unter seinem eigenen 
Hausgesinde, befremdend und unbegreiflich, das Gerucht erhob, 
daB es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, urn 
es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloB, 
die Sache in der nachsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach 
lieB er bei Einbruch der Dammerung sein Bett in dem besagten 
Zimmer aufschlagen und erharrte, ohne zu schlafen, die Mitter-
nacht. Aber wie erschuttert war er, als er in der Tat, mit dem 
Schlage der Geisterstunde, das unbegreifliche Gerausch wahr-
nahm; es war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter 
ihm knisterte, erhob, quer fiber das Zimmer ging und hinter dem 
Ofen, unter Geseufz und Gerochel, niedersank. Die Marquise, 
am andern Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die 
Untersuchung abgelaufen und da er sich, mit scheuen und 
ungewissen Blicken, umsah und, nachdem er die Tar verriegelt, 
versicherte, daB es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe: so 
erschrak sie, wie sie in ihrem Leben nie getan, und bat ihn, 
bevor er die Sache verlauten lieBe , sie noch einmal, in ihrer 
Gesellschaft, einer kaltblutigen Prfifung zu unterwerfen. Sie 
hOrten aber, samt einem treuen Bedienten, den sie mitgenommen 
hatten, in der Tat in der nachsten Nacht dasselbe unbegreifliche, 
gespensterartige Gerausch; und nur der dringende Wunsch, das 
Schlof3, es koste, was es wolle, loszuwerden, vermochte sie, das 
Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unter-' * 

 drticken und dem Vorfall irgendeine gleichgultige und zufallige 
Ursache, die sich entdecken lassen miisse, unterzuschieben. 

Am Abend des dritten Tages, da beide, urn der Sache auf 
den Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Treppe zu 
dem Fremdenzimmer bestiegen, land sich zufallig der Haushund, 
den man von der Kette losgelassen hatte, vor der Tur desselben 
ein, dergestalt, daB beide, ohne sich bestimmt zu erklaren, viel-
leicht in der unwillkiirlichen Absicht, auBer sich selbst noch 
etwas Drittes, Lebendiges, bei sich zu haben, den Hund mit 
sich in das Zimmer nahmen. Das Ehepaar, zwei Lichter auf dem 
Tisch, die Marquise unausgezogen, der Marchese Degen und 
Pistolen, die er aus dem Schrank genommen, neben sich, setzten 
sich, gegen 11 Uhr, jeder auf sein Bett; und wahreud sie sich 
mit Gesprachen, so gut sie verrnogen, zu unterhalten suchen, 
legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauer4, in der 
Mitte des Zimmers nieder und schlaft ein. Darauf, in dem Augen- 
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blick der Mitternacht, lat3t sich das entsetzliche Gerausch wieder 
hOren; jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt 
sich, auf Krucken, im Zimmerwinkel empor; man hort das Stroh, 
das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt: tapp! tappl 
erwacht der Hund, hebt sich plOtzlich, die Ohren spitzend, vom 
Boden empor, und knurrend und bellend, grad' als ob ein 
Mensch auf ihn eingeschritten kame, ruckwarts gegen den Ofen 
weicht er aus. Bei diesem Anblick starzt die Marquise, mit 
straubenden Haaren, aus dem Zimmer; und wahrend der Marchese, 
der den Degen ergriffen, „wer da?" ruft und, da ihm niemand 
antwortet, gleich einem Rasenden nach alien Richtungen die 
Luft durchhaut, laf3t sie anspannen, entschlossen, augenblicklich 
nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch nach Zusammen-
raffung einiger Sachen aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie 
schon das Schla ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese, 
von Entsetzen uberreizt, hatte eine Kerze genommen und dasseibe, 
iiberall mit Holz getafelt, wie es war, an alien vier Ecken, mode 
seines Lebens, angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, 
den Unglucklichen zu retten; er war auf die elendiglichste Weise 
bereits umgekommen, und noch jetzt liegen, von den Landleuten 
zusammengetragen, seine weiBen Gebeine in dem Winkel des 
Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte 
aufstehen heil3en. 

Heinrich von Kleist 

66 

Geid)id)te von einem Zettter 

Chines rages ericbien auf bem hofe ein junger 912enict), bet um 
ein etut ¶rot unb einen Trunh nailer bat, nid)t bemiitig, fonbern 
mit einem getoiffen Trot, ja, id) mocbte fagot eto13, mie jemanb, ber 
ein 91ecbt au forbern bat, um may er bittet. 3d) ftanb or ber Tiir, 
auf meinen Oatten wartenb, mit bem id) meine epa3ierglinge macben 
mate unb ber nod) in (einem •2irbeitskabinett beittiftigt mar. eo 
batte fit ber Mann an mid) gemanbt. — „3n bleier ale*, mein 
areunb, beifcbt man keine Oabe", iagte — „ez komtnt nid)t 
barauf an, ob 	einen Tag friiber ober iptiter oerbungere", ant ,- 
mortete er, unb manbte ficb 	geben. 

(din etauber burcimuclite mid); aus bez %lanes boblen augen 
batte mabrlict) ber S5ungertob gefcbaut. 3d) lief tip 3uriictt., 3i5gernb 
geborcble er meinem Ituf. — „eo mar ez nid)t gemeint, lagte 
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Cie foften baben, was 6ie Der(men". 3d) bleb einen ber Valle, ben 
Vann in bets Sefinbebaus flibren, aber fie batten fit Baum ein 
paar etritte entfernt, ats er aufammenbracb. 3d) ftrie taut auf, 
mein @atte ham eitigft berbei; es aeigte fid), baf3 bas 2eben bes 
Irmften roirhtit nur nod) an einem Waben ping, baf3 ein unfreunb. 
tides Vort Don mir fait bingereitt Witte, biefen btinnen Waben au 
aerreiten. 

2Ius unferem epagerritt an biefem Zage wurbe nitts; idj ware 
auf3er mir getoefen, id) wiirbe es mir nie oergeben t)aben, roenn ber 
Vann ioirhtit, mit einem alucbe gegen mid) auf ben 2ippen, ge. 
ftorben ware. Ofildilitertoeife blieb er am 2eben, fa, ba er eine iiberaus 
hraftige atatur war, erbolte er fit unter unferer forgftittigen 13flege 
fdmell genug fo meit, baf3 er uns mitteiten honnte, wie er in biefe 
Tiefe bes elenbs verfunhen. 

ftammte aus bem Aurbeffiften; — fein Zater war itned)t 
bei einem Tierbeb'dnbter getoefen, eM rtberall unb 91irgenbs, ber weit 
in ber Veit umt)er3og, unb, ats er ploblit auf ber %die tief in 
ltngarn garb, feinen ein3igen eobn, bet it)n ats 1tof3bub begleitet 
Otte, mit haum tD Diet Oelb 3uriithtief3, baf3 er feine Beimat wieber , 

 geminnen honnte; nein, nicbt feine .5eimat! Ter arme junge batte 
keine ..beimat rote bie mobliveifen Zeborben alsbatb berausbratten; 
fein Zater fd)on Otte twine gebabt. Tas 2eben biefes Vannes mar 
Don ba an bis au bem 21ugenblite, wo er au uns ham, bas bett aebn 
Sabre fang, ein 23eitrag au bem behannten hlagtiten Aapitel unferer 
Rulturgeftitte gemefen: wo er auct) 21rbeit gefuct)t unb gefunben, 
liberal( t)atte fit nad) huger 3eit bie Totiaei bineingemiftt, unb ben 
beimatlofen 11.1agabultben alit ben 2anbitraf3e gemiefen. 21uf ber 
3anbftraf3e batten it)n bie (enbarmen aufgegriffen unb in has Ariegs= 
geftingnis abgetiefert. 21us bem Striegsgeflingnis war er per etub 
bat)in transportiert, too er 3u battle war unb hein .5aus belt*, unb 
fo war has univiirbige eta& wetter gefpielt worben, has auf unferer 
ettoelle beinat)e ein f o trauriges enbe gefunben Otte. 

2[t15: „5.-`orfkokette" 	 riebrici) epielbagen 

Unser Verhalten gegen andere 

Urn durch die Welt zu kommen, ist es zweckmaBig, einen 
grof3en Vorrat von Vorsicht und Nachsicht mitzunehmen; durch 
erstere wird man vor Schaden und Verlust, duich letztere vor 
Streit and Handel geschfitzt. 
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Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualitat, 
sofern sie dock einmal von der Natur gesetzt und gegeben ist, 
unbedingt verwerfen; auch nicht die schlechteste, erbarmlichste 
oder lacherlichste. Er hat sie vielmehr zu nehmen als ein Unab-
anderliches, welches, infolge eines ewigen und metaphysichen 
Prinzips, so sein muf3, wie es ist, und in den argen Fallen soil 
er denken: „Es muf3 auch solche Kauze geben." Halt er es 
anders, so tut er Unrecht und fordert den andern heraus zum 
Kriege auf Tod und Leben. Denn seine eigentliche Individualitat 
d. h. seinen moralischen Charakter, seine Erkenntniskrafte, sein 
Temperament, seine Physiognomie usw. kann keiner andern. 
Verdammen wir nun sein Wesen ganz und gar, so bleibt ihm 
nichts ubrig, als in uns einen Todfeind zu bekampfen; denn 
wir wollen ihm das Recht zu existieren nur unter der Bedingung 
zugestehen, daf3 er ein anderer werde, als er unabanderlich ist. 
Darum also mtissen wir, urn unter Menschen leben zu konnen, 
jeden mit seiner gegebenen Individualitat, wie immer sie auch 
ausgefallen sein mag, bestehen und gelten Lassen, und durfen 
blof3 darauf bedacht sein, sie so, wie ihre Art und Beschaffenheit 
es zulaf3t, zu benutzen; aber weder auf ihre Anderung hoffen, 
noch sie, so wie sie ist, schlechthin verdammen. Dies ist der 
wahre Sinn des Spruches: „Leben und leben Lassen." — Die 
Aufgabe ist indessen nicht so leicht, wie sie gerecht ist, und 
glticklich ist zu schatzen, wer gar manche Individualitaten auf 
immer meiden darf. — Inzwischen ube man, um Menschen 
ertragen zu lernen, seine Geduld an leblosen Gegenstanden, 
welche vermoge mechanischer oder sonst physischer Notwendig-
keit unserm Tun sich hartnackig widersetzen, wozu taglich 
Gelegenheit ist. Die dadurch erlangte Geduld lernt man nachher 
auf Menschen ubertragen, indem man sich gewOhnt, zu denken, 
daB auch sie, wo immer sie uns hinderlich sind, dies vermoge 
einer ebenso strengen, aus ihrer Natur hervorgehenden Notwendig-
keit sein mfissen, wie die, mit welcher die leblosen Dinge wirken; 
daher es ebenso toricht ist, fiber ihr Tun sich zu entrfisten, wie 
fiber einen Stein, der uns in den Weg rollt. Bei manchem ist es 
am klitgsten zu denken: „Andern werde ich ihn nicht; also 
werde ich ihn benutzen." 

Arthur Schopenhauer 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



190 

67 
Thu 9/iitternad)t 

Linn! 0 glIenft, gib acbt! 
3mei! Was fpricbt bie Ellitternatt? 
Trei! „St fcbtief, id) fcbIlef —" 
Tier! „21us tiefem Traum bin id) ermacbt!" 
Wiinf! „Tie Vett ift lief —" 
Gets! „linb tiefer, ais ber Tag gebacbt." 
eleben! „lief ift ity 9:80, — 

„Vuft — tiefer nod) als eraefeib. ," 
Nam! ,,9 3e1) fpridjt: Tergeb!" 
3ebni „Tod) (die .tuft miff Ewigheit —," 
Etf! „— Vitt tiefe, tiefe Eiliigheit!" 
3Diotf! 	

Wriebrict) glieVd)e 

Zici)ter at erteichterer be 2ebene 
Tie Titter, infofern aud) fie bas 2eben ber 912enften erteicbtern 

molten, menben ben Zack entweber Don ber mitfe1igen OegeniDart 
ab ober Derbetten ber @egenmart burl) ein 2icbt, bas fie Don ber 
Q3ergangenbeit berftrablen macben, 311 neuen aarben. /tin bies au 
hOnnen, mtiffen fie felt* in maricben .infid)ten riidtwarts gemenbete 
T3efen fein: fli bab man fie ats Trtichen au guns fernen 3eiten unb 
Torfteffungen, au abfterbenben ober abgeftorbenen Iletigionen unb 
Autturen gebrauten hann. Cie einb eigenttict) inner unb notivenbig 
Epig on e n. Es ift freitit Don ibren Tilittetn Sur Erteucbterung 
bes 2ebens einiges Ungiinflige 3u fagen: fie befcbmittigen unb beilen 
nur oortdufig, nut fur ben 21ugenblich; fie batten fogar bie Venfcben 
ab, an einer wirhticben Terbefferung ibrer 3ufttinbe 3u arbeiten, 
inbem fie gerabe bie 2eibenftaft bet Unbefriebigten, unite Sur at 
brtingen, aufbeben unb patliatioift enttaben. 

Zie 2eiben be Oeniue unb il)r Wert 
Ter kiinftterifte Genius miff Wreube mad)en, aber menu er auf 

einer fety boben etufe ftebt, fo febten ibm teitt bie Geniebenben; 
er bietet epeifen, aber man mitt fie nicbt. Tas gibt ibm ein unter 
ltinfttinben letterfictyrtibrenbes 93attrz; benn im dirunbe bat er hein 
Tett, bie Tienften Sum Tergniigen 3u 3wingen. Leine 13feife 
aber niemanb milt tan3en: hann bas tragild) fein? Zietteicbt Neb. — 
Buteht bat er als Aompenfation fur biefe Entbebrung met)r Tergniigen 
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beim etaffen, afs bie iibrigen Venictien bei alien anbern @aftungen 
ber Tatigkeit baben. Van entpfinbet feine 2eiben iibertrieben, well 
ber Zon feiner Sttage tauter, rein Ounb berebter ift; unb mitunter 
finb feine 2eiben wirtifid) febr grof3, aber nur bestia1b, welt fein 
efitgei3, fein 91eib fo grit ift. Ter wiffenbe Oenitto mie .Kepler unb 
epino3a, ift fur gewiifinfid) rtictit fo begefirfict) unb macbt Don feinen 
mirktich griif3eren 2eiben unb entbebrungen twin foftes auftieben. 
Lr barf mit gri5f3erer eid)ert)eit auf bie NadirDeft rectinen unb 
ber Oegenroart entfcbtagen, indigent) ein Afinftfer, ber bier tut, tinnier 
ein Der3weifeftes epiet fpiett, bei bem ibm roar um's Beta merben 
muf3. 3n gan3 feftenen Waken bann, wenn im fetben 3nbiDibuum 
ber (Senitts bes Ronnens nub be5 ettennens unb ber morafifte 
(Senius fid) Derfcbme13en — Itommt au ben ermatinten ectimerien 
nod) bie Oattung Don ectimer3en bin3u, meIdie afs bie abfonberfidiften 
21uznatimen in ber Vett 3it nebmen finb: bie auf3er-,  unb iiberperfiinfictien 
einem Tothe, ber 921enictibeit, ber gefammten Ruftur, atlem feibenben 
Tafein 3ugewanbten empfinbungen: whir it)ren Vert bunt) bie 
23erbinbung mit befonberz fcbmierigen unb entIegenen ertienntniffen 
erfangen (fl itteib an fict) ift menig inert). — Ser toefcben Val3ftab, 
me* @otbwage gibt es fur beren 91cbtbeit? 3ft es nicbt fait geboten, 
mif3trattifct) gegen alle 3u fein, mate on empfinbungen biefer QIrt 
bei fid) rebe n? 

Q3ute er3ithter, ichtechte erhtiirer 
Q3ei guten eryibtern ftebt oft eine betounberungsrofirbige pfnctio= 

fogifdie eictierbeit unb Aonfequen3, fo welt biefe in ben anbfugen 
Hirer Terionen berDortreten Bann, in einem gerabeau Iticberficben 
(egenictb 3u ber Ungetibtbeit dyes pit)dmfogifctien Tenfiens: fo baf3 
ibre Sulfur in bem einen 2litgenbtidie ebenfo ausge3eictinet hod) afs 
im nlictiften bebauerficti fief erfcbeint. es tiommt gar au baufig Dor, 
baf3 fie ibre eigenen Befben unb beren .5anbfungen erfiditficti f at f dl 
ertiftiren, — es ift baran kin 3iDeifef, fo unmatiriteinfict) bie eactie 
tdingt. Tieffeicbt bat bet grotte RlaDierfpieler nur wenig fiber bie 
tectinifdien Zebingungen unb bie fpe3iefle Tugenb, Untugenb, %tit= 
battled unb eraiebbarkeit iebes Wingers (baktr)fifdie Edith) nact)= 
gebactit unb macbt grobe aebIer, wenn er Don foldien Bingen rebet. 

3ukunft ber Wiffenfchaft 
Tie Viffenfcbaft gibt bem, ruddier in it)r arbeitet unb fucbt, 

Diet Tergniigen, bem, welcher 'bre ergebniffe tern t, febr wenig. 
Da affmatifict) aber affe wittigen 113abrbeiten ber Viffenfctiaft afftagfid) 
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unb gemeht merben milifen, 10 tort auc1 biefe5 wenige Tergnitgen 
auf: fo wie mit beim 2ernen bes lo beumnbernswiirbigen 
emits 'haft aufgebbrt t)aben, um 3u freuen. Wenn nun bie Diffen , 

 frbaft immer rDeniger areube burt lid) matt nub immer may 
areube, burt Zetbdcbtigung ber troftliten TIZetaptmfitt, Religion unb 
Aunft, nimmt: fo Derarmt jene grotte Zuetle ber tuff, welcher bie 
iMenitbeit fait ity gefammtes gitenfcbentum Detbanht. Oesbatb muf3 
eine bObere Aultur bem illtenften emit Toppelgebirn gleicbfam aunt 
.5irnhammern geben, einmal um 2I3iffenitaft, fobann um Ticbt. 
978iffenitaft att empfinben: neben einanber tiegenb, ot)ne Zerwitrung, 

abittietbar; es ift bies eine Worberung ber Oefunbbeit. 
3n einem 3ereicbe Heat bie Araftquelte, in anberem ber (Regulator: 
mit 31tufionen, (tinfettigheilen, i?eibenfchatten muf3 gel)ei3t roetben, 
mit SSilf e bet erhennenben 213iffenfcbaft muf3 ben bosartigen unb 
gefetrliten Wotan einer ilberbei3ung Dorgebeugl roerben. 213irb 
Meier aorberun g  ber biAeren Sulfur flirty genital, fo 111 bet meitere 
Terlauf ber menitticben Lntwidttung fall mit eiterbeit umber 
3ufagen: bas 3ntereffe am Vabren Ott auf, ie rDeniget es 2uft 
gerotibrt; bie 3I1ufion, ber Saturn, bie q3hantaititi erhampf en fid) 
ed)ritt um etrilt, well fie wit 3uft Derbunben finb, il)ren ebemals 
bebaupleten (Boben: ber 2tuin ber - Viffenjcbaften, bas Burildifinhen 
in Oarbarei ift bie natfte aolge; Don neuem muf3 bie Cenftbeit 
wieber anfangen, fly Oewebe au weben, natbem fie es, gleicb 
13enelope, bes Tacbts 3erflort bat. giber wet bitrgt u115 bafilr, bad 
tie immer mieber bie Rraft ba3u finbet? 

21u5: „fftenfcblidys, 21116umenid)lidys 1" 	 i5riebricf) atleffldie 

68 
Aus: „Der Kampf gegen den Kaiser" 

Ein grol3es Beispiel verdirbt oder erhpht immer ein ganzes 
Geschlecht. Tritt ein Mann wie Napoleon Bonaparte in die Zeit, 
so trifft wohl alle Menschen seiner Nahe die Wahl, entweder 
sich klein zu machen vor ihm and spurlos vor seiner GrOSe zu 
verschwinden oder die eigene Kraft an seinem Beispiel ins 
Maf3lose zu spannen. Die Manner um Napoleon kOnnen nur 
seine Sklaven werden oder seine Rivalen: solche ilberragende 
Gegenwart duldet auf die Dauer kein mittleres Maf3. 

Joseph Fouche ist einer von jenen, die Napoleon aus dem 
Gleichgewicht gerissen. Er hat ihm die Seele vergiftet mit dem 
gefahrlichen Beispiel der Ungenilgsamkeit, mit dem damonischen 
Zwang, sich standig zu ubersteigern: auch er will nun, wie sein 
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Herr, die Grenzen seiner Macht unablassig dehnen und spannen, 
auch er ist verloren far das stillgeruhige Beharren, fur gemach-
liche Zufriedenheit. Darum welch eine Enttauschung waren die 
Tage, da Napoleon als Triumphator wieder aus Schonbrunn 
heimkehrt und die Zfigel selbst in die Hand nimmt! Wie herrlich 
waren die Monate, da man nach freiem Gutdunken schalten 
konnte, Armeen auftrommeln, Proklamationen erlassen, fiber den 
Kopf der angstlichen Kollegen kiihne MaBnahmen treffen, Herr 
sein endlich einmal fiber ein Land, Spieler am grof3en Tisch des 
Weltschicksals! Und jetzt soil Joseph Fouche wieder nichts als 
Polizeiminister sein, Unzufriedene und Zeitungsschwatzer fiber-
wachen, aus Spionenberichten taglich sein langweiliges Bulletin 
zusammenflicken, sich um Lappereien kiimmern, und wer gestern 
den Sturz der. Rente an der Borse verschuldet habe. Nein, das 
ist, seit er die Hand im Weltgeschehen, am Steuer der groBen 
Politik gefuhlt, nur noch Kleinkram und verachtliche Papier-
kramelei far diesen unruhigen, geschelrnisliisternen Geist. Wer 
,einmal mit so hohem Einsatz gespielt, findet sich nie mehr mit 
derlei Bagatellen zurecht. Lieber noch einmal zeigen, daB auch 
neben Napoleon Raum ist zu Taten —, dieser Gedanke will ihn 
nicht mehr loslassen. 

Aber was ware noch zu leisten neben Einem, der alles 
geleistet hat, der RuBland niedergeworfen, Deutschland, Oster-
Teich, Spanien und Italien, dem der Kaiser der altesten Dynastie 
Europas eine Erzherzogin zur Gemahlin gibt, der den Papst und 
die Jahrtausende alte Vorherrschaft Roms gesturzt und von Paris 
aus ein europaisches Weltreich gegrundet hat? NervOs, fieberhaft, 
eifersuchtig lugt der Ehrgeiz Fouches nach alien Seiten auf der 
Suche nach einer Aufgabe. Und tatsachlich: in dem Gebaude 
der Weltherrschaft fehlt nur die letzte oberste Zinne, der Friede 
mit England, dann erst ware das Werk vollendet. Und diese 
letzte europaische Tat will nun Joseph Fouche allein vollbringen, 
ohne Napoleon und gegen Napoleon. 

Aus: „Joseph Fouche" 	 Stefan Zweig 

Aus: „Der Kampf mit dem Damon" 

Die drei heroischen Gestalten HOlderlins, Kleistens und 
Nietzsches haben eine sinnfallige Gemeinsamkeit schon im auBern 
Lebensschicksal: sie stehen gleichsam unter demselben horosko-
pischen Aspekt. Alle drei werden sie von einer ubermachtigen, 
gewissermaf3en uberweltlichen Macht aus ihrem eigenen warmen 

Nemaeka eitanka, VIII 	 13 
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Sein in einen vernichtenden Zyklon der Leidenschaft gejagt und 
enden vorzeitig in einer furchtbaren Verstorung des Geistes, einer 
thdlichen Trunkenheit der Sinne, in Wahnsinn oder Selbstmord. 
Unverbunden mit der Zeit, unverstanden von ihrer Generation, 
schieBen sie meteorisch mit kurzem strahlenden Licht in die 
Nacht ihrer Sendung. Sie selbst wissen nicht urn ihren Weg, 
um ihren Sinn, weil sie nur vom Unendliclien her in Unendliches 
fahren: kaum streifen sie in Ahem Sturz • und Aufstieg ihres Seins 
an die wirkliche Welt. Etwas AuBermenschliches wirkt in ihnen, 
eine Gewalt fiber der eigenen Gewalt, der sie sich vollkommen 
verfallen fiihlen: sie gehorchen nicht (schreckhaft erkennen sie 
es in den wenigen wachen Minuten ihres Ich) dem eigenen 
Willen, sondern sind Horige, sind (im zwiefachen Sinne des 
Wortes) Besessene einer hoheren Macht, der damonischen. 
	 Alles, was uns fiber unser Eigenwesen, unsere person- 

lichen Interessen spilrerisch, abenteuerlich ins Gefahrliche der 
Frage hinaustreibt, danken wir dem damonischen Teile unseres 
Selbst. Aber dieser Damon ist nur insolange eine freundlich 
forndernde Macht, als wir ihn bewaltigen, als er uns dient zu 
Spannung und Steigerung: seine Gefahr beginnt, wo diese heil-
same Spannung zu Uberspannung wird, wo die Seele dem auf-
riihrerischen Trieb, dem Vulkanismus des Damonischen, verfallt. 
Denn der Damon kann seine Heimat, sein Element, die Unendlich-
keit, nur dadurch erreichen, daB er mitleidslos das Endliche, das 
Irdische, also den Leib, in dem er wohnhaft weilt, zerstort: er 
hebt an mit Erweiterung, aber drangt zur Zersprengung. Darum 
fullt er Menschen, die ihn nicht rechtzeitig zu bandigen wissen, 
erftillt er die damonischen Naturen mit ffirchterlicher Unruhe, 
reiBt ihnen das Steuer ihres Willens ubermachtig aus den Handen, 
daB sie, willenlos getrieben, nun in dem Sturm und gegen die 
Klippen ihres Schicksals taumeln. Immer ist Lebensunruhe das 
erste Wetterzeichen des Damonischen, Unruhe des Blutes, Uuruhe 
der Nerven, Unruhe des Geistes. Immer umschwebt das Damo-
nische ein Gewitterhimmel von Gefahr und Gefahrdung des 
Lebens, tragische Atmosphare, Atem von Schicksal. 

So gerat jeder geistige, jeder schi5pferische Mensch unver-
weigerlich in den Kampf mit seinem Damon, und immer ist es 
ein Heldenkampf, immer ein Liebeskampf: der herrlichste der 
Menschheit. Manche erliegen seinem hitzigen Andrangen, sie 
lassen sich vergewaltigen von seiner ubermachtigen Kraft, sie 
fuhlen sich selig durchdrungen und ilberstrOmt vom fruchtbaren 
Element. Manche bandigen ihn und zwingen seinem heiBen 
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zuckenden Wesen ihren kalten, entschlossenen, zielhaften Mannes-
willen auf: durch ein Leben hin wahrt oft eine solche feindlich-
gltihende, liebevoll-ringende Umschlingung. Im Kunstler nun und 
in seinem Werke wird dieses graartige Ringen gleichsam bildhaft: 
bis an den letzten Nery seines Schaffens zittert der heiBe Atem, 
die sinnliche Vibration des Geistes mit seinem ewigen Ver-
fiihrer. Nur im SchOpfer vermag sich das Damonische aus dem 
Schatten des Gefuhles in Sprache und Licht zu ringen, und am 
deutlichsten erkennen wir seine leidenschaftlichen Zitge in jenen, 
die ihm erliegen, im Typus des vom Damon hinabgerissenen 
Dichters, fin-  den ich hier die Gestalten Holderlins, Kleistens und 
Nietzsches als die sinnvollsten der deutschen Welt gewahlt habe. 

Der Mythus der Dichtung 

Kein deutscher Dichter hat jemals so sehr an die Dichtung 
und ihren gottlichen Ursprung geglaubt als HOiderlin, keiner so 
fanatisch ihre Unbedingtheit, ihre Unvermengbarkeit mit dem 
Irdischen verteidigt: seine ganze eigene schlackenlose Reinheit 
tragt der Ekstatische in den Begriff der Dichtung hinein. So 
sonderbar es klingt, dieser zarte protestantische Pfarreraspirant 
aus- Schwaben hat eine absolute antikische Einstellung zum 
Unsichtbaren, zu den Machten, er glaubt viel glaubiger an den 
„Vater Ather" und das waltende Schicksal als seine Altersbriider, 
als Novalis und Brentano an ihren Christus: Poesie ist ihm was 
jenen das Evangelium, AufschlieBung der letzten Wahrheit, das 
trunkene Geheimnis, Hostie und Wein, das den Leib, den allzu 
irdischen, glfihend dem Unendlichen weiht und verbindet. Selbst 
ffir Goethe ist Dichtung doch bloB ein Teil des Lebens, ffir 
HOlderlin unbedingt der Sinn des Lebens, jenem eine bloB per-
sOnliche Notwendigkeit, ihm aber tiberpersOnliche, eine religiose 
Notwendigkeit. In der Poesie erkennt er ffirchtig den Atem des 
Gottlichen, der die Erde befruchtet und beseelt, die einzige 
Harmonie, in der sich der urewige Zwiespalt des Seins fur selige 
Augenblicke lOst und entspannt. Wie der Ather das Zwischen-
reich zwischen Himmel und Erde farbig ffillt, jene entsetzliche 
Leere, die sonst zwischen der gestirnten Sphare und unseren 
Gezelten ware, unsichtbar ausgleichend, so Milt die Dichtung 
die Kluft zwischen dem Oben und dem Unten des Geistes, zwi-
schen den GOttern und den Menschen. Die Dichtung ich 
wiederhole es — ist fur Holderlin nicht nur wie jenen eine 
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musikalische Zutat des Lebens, bid ein Schmuckhaftes am 
geistigen Leib der Menschheit, sondern die hOchste Zweckhafte 
und Sinnvolle, das alle erhaltende und gestaltende Prinzip: ihr 
sein Leben zu weihen, darum die einzige wertvolle und wurdige 
Opfertat. Aus dieser GroBe der Anschauung allein erklart sich 
die GroBe von Holderlins Heldentum. 

Ehrgeiz 

Wie aus einem Gefangnis sturmt Kleist in das gefahrlich 
Grenzenlose der Dichtung hinein. Endlich eroffnet sich seinem 
garenden Drang Moglichkeit der Entladung; die eingeengte 
Phantasie kann sich zerteilen in Gestalten, verstrOmen im schwel-
genden Wort. Aber einem Kleist wird nichts zur Lust, weil er 
kein MaB kennt. Kaum daB er das erste Werk beginnt, kaum 
daB er wagt, sich als Gestalter, als Dichter zu fuhlen, will er 
schon sofort der grOBte, herrlichste, der gewaltigste Dichter 
aller Zeiten sein und stellt bereits an sein Erstlingswerk den 
frevlerischen Anspruch, die groBartigsten Werke der Griechen 
und der Klassik zu fibertref fen. Mit dem ersten Ansprung alles 
erreichen: damit ist jene Kleistische Ubertreibung nun ins Lite-
rarische pervertiert. Andere Dichter beginnen zaghaft mit Hoff-
nungen und Traumen, mit Versuchen und Bescheidungen, Selig 
schon, ein gutes, ein bedeutendes Werk geschaffen zu haben; 
Kleist aber, standig im Superlativen lebend, verlangt vom ersten 
Versuch gleich das Unerreichbare. Sein „Guiskard", den er 
(nach seinem fast traumwandlerischen Friihwerk, der Schroffen-
steinern) beginnt, soil, ja muB die machtigste TragOdie aller 
Zeiten sein. Mit einem Ruck will er in die Ewigkeit hinein; nie 
hat die Literatur eine titanischere Vermessenheit gekannt als 
Kleistens Forderung nach Unsterblichkeit gleich mit dem ersten 
Ausbruch seiner Kraft. Jetzt erst sieht man, wieviel Hochmut 
in dem uberheizten Kessel seiner Brust heimlich verschlossen 
war: in dampfenden Worten zuckt und zischt er heraus. Wenn 
ein Platen von Odysseen und Iliaden fesselt, die er schaffen 
will, so ist das unglaubige Selbstbeschwatzung einer schwachen 
Natur. Aber Kleist ist es ehern ernst mit seinem Wettstreit wider 
die Glitter des Geistes; wenn ihn eine Leidenschaft packt, so 
treibt er sie (und sie wiederum ihn) ins MaBlose, und von dieser 
Stunde der Klarheit aber seine Mission wird der Ehrgeiz zur 
fast tOdlichen Aufbietung seines ganzen Seins. Seine Hybris ist 
lebenswahr, todeswahr, nun er sich, ein Desperado des Lebens, 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



197 

in trotziger Herausforderung der Gutter an ein Werk wirft, das 
(wie er Wieland suggeriert) „die Geister des Aschylos, Sophokles 
und Shakespeares" in sich vereinigen soil. Immer setzt Kleist 
sein Ganzes auf eine Karte. Und von nun ab heil3t sein Lebensplan 
nicht mehr leben und richtig leben, sondern Unsterblichkeit. 

Tragodie ohne Gestalten 

Die TragOdie Friedrich Nietzsches ist ein Monodram: sie 
stellt keine andere Gestalt auf die kurze Szene eines Lebens als 
ihn selbst. In alien den lawinenhaft absturzenden Akten steht 
der einsam Ringende unter dem Gewitterhimmel seines Schicksals 
allein, niemand tritt ihm zur Seite, niemand ihm entgegen, keine 
Frau mildert mit weicher Gegenwart die gespannte Atmosphare. 
Alle Bewegung geht einzig von ihm aus und sturzt einzig auf 
ihn zurfick: die wenigen Figuren, die anfangs in seinem Schatten 
auftreten, begleiten nur mit stummen Gesten des Sfaunens und 
Erschreckens sein heroisches Unterfangen und weichen allmahlich 
wie vor etwas Gefahrlichem zurfick. Kein einziger Mensch wagt 
sich nahe und voll in den innern Kreis dieses Geschickes, irumer 
spricht, immer kampft, immer leidet Nietzsche fur sich allein. 
Er redet zu niemandem, und niemand antwortet ihm. Und was 
nOch furchtbarer ist: niemand hurt ihm zu. 

Sie hat keine Menschen, keine Partner, keine Horer, diese 
einzig heroische Tragodie Friedrich Nietzsches: aber sie hat 
auch keinen eigentlichen Schauplatz, keine Landschaft, keine 
Szenerie, kein Kostum, sie spielt gleichsam im luftleeren Raum 
der Idee. Basel, Naumburg, Nizza, Sorrent, Sils Maria, Genua, 
diese Namen sind nicht seine wirklichen Hausungen, sondern 
nur leere Meilensteine Tangs eines mit brennenden Flfigeln durch-
messenen Weges, kalte Kulissen, sprachlose Farbe. In Wahrheit 
ist die Szenerie der TragOdie immer dieselbe: Alleinsein, Einsam-
keit, jene entsetzliche wortlose, antwortlose Einsamkeit, die sein 
Denken wie eine undurchlassige Glasglocke urn sich, uber sich 
tragt, eine Einsamkeit ohne Blumen und Farben und Tone und 
Tiere und Menschen, eine Einsamkeit selbst ohne Gott, die 
steinern ausgestorbene Einsamkeit einer Urwelt vor oder nach 
aller Zeit. Aber was ihre Ode, ihre Trostlosigkeit so grauenhaft, 
so graBlich und zugleich so grotesk macht, ist das Unfalibare, 
daB dieser Qletscher, diese wiiste Einsamkeit geistig mitten in 
einem amerikanisierten Siebzig — Millionen Lande steht, mitten 
in dem neuen Deutschland, das klirrt und schwirrt von Bahnen 
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und Telegraphen, von Geschrei und Gedrange, mitten in einer 
sonst krankhaft neugierigen Kultur, die vierzigtausend Bucher 
jahrlich in die Welt wirft, an hundert Universitaten taglich nach 
Probleme sucht, in Hunderten Theatern taglich TragOdie spielt 
und doch nichts weif3 und nichts ahnt und nichts fiihlt von 
diesem machtigsten Schauspiel des Geistes in ihrer eigenen 
Mitte, in ihrem innersten Kreis. 

Denn gerade in ihren groBten Augenblicken hat die TragOdie 
Friedrich Nietzsches in der deutschen Welt keinen Zuschauer, 
keinen ZuhOrer, keinen Zeugen mehr. Anfangs solange er noch 
als Professor vom Katheder spricht und Wagners Lichtkraft ihn 
sichtbar macht, bei seinen ersten Worten, weckt seine Rede noch 
eine kleine Aufmerksamkeit. Aber je tiefer er in sich selbst, je 
tiefer er in die Zeit hinabgreift, urn so weniger findet er Resonanz. 
Einer nach dem andern von den Freunden, von den Fremden 
steht wahrend seines heroischen Monologs verschtichtert auf, 
von den immer wilderen Verwandlungen, von den immer gliihen-
deren Ekstasen des Einsamen erschreckt, und laf3t ihn auf der 
Szene seines Schicksals entsetzlich allein. Allmahlich wird der 
tragische Schauspieler unruhig, so ganz ins Leere zu sprechen, 
er redet immer lauter, immer schreihafter, immer gestikulativer, 
urn sich Widerklang oder wenigstens Widerspruch zu entztinden. 
Er erfindet sich zu seinem Wort eine Musik, eine strOmende, 
rauschende, dionysische Musik — aber niemand Mitt ihm mehr 
zu 	 

Stefan Zweig 

69 

giuo: ,aattit" 

gtad)t 
5n einem tiotgerninten, engen gotiften Simmer Watii t, unrubig (10 

feinem 5efiet am Vulte. 

Wauf t. Babe nun, ad)! Thituiopbie, 
3uriffqei unb 92 2ebi3in, 
ltnb:teiber auct) TI)eologie 
Dutrct)au itubiert, mit 1V3pelL 23e 

ifit? id) nun, id) armer port 
/tub bin fo h1ug al5 mie 3uify; 

e 22tagifter, trifle Toktor ar 
iln tk)t,  jcbon an bie Set en 3a r 
bera

-1.
0 crab

s  unb unb brumm 
A4 1 et:t-k 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



El'Nine ect)iiIer an ber 91afe berum — 
/Inb febe, bal3 wir nicbts wiffen 
Tas 	mir Icier bas .er3 oprbrerven. 
36Ars 	kelViter alz cafe ba2 en, 
T'Ob'ioren, Magifter, unb (13fa 
9flid) *gen [seine ehrupel `huts) B et' 

iirsine Mid) weber on unb Te fel — 
Tapir ift‘iiiir aud) cafe 	eRtriffen, 
2311bemir nicbt ein, was %ecbts 3  miffen, 
Tilbe mir nicbt ein, id) hiinnte toa9 lebren, 
Tie 91tenfd)en au,„bet ern unb Sit ,b0e..bren. 
2tud) t)ab' id) umber urit6c1) (SelbL, 
Mod) ety' unb Aer 	ber Welt. 
e5 i5cbte twill: Bun x(p anger leben! 
Trum a'rid) mi ber Vagte erg09„, 

 Db mir burl) Oeifte9 Araft unb Tittufb 
aticbt mand) Gebeimnis roifirbOunki 
Taf3 id) nicbt met)r mit faiterey Co met 
3u fagen braud)e, tua5 fctVrifebt Weif3; 
Taf3 id) er&itile:` roa bie Welt 
3m 3nnerften aufammenbtilt, 
ecbau' alle Virtienskraft unb eamen, 
Unb tu' nicbt met)r in Morten bramen. 

ojoft bu, Dotter aonbenicbein, 
Sitin rettenmal auf meine vein, 
Ten id) fo mane Ttitternacbt 

biefem Tult t)erangewad)t: 
Tann fiber Tiicbern unb (Papier, 
TriibN'Aer areunb, erfcbienft bu mir! 
qict015prit' id) boct) auf 23ergesbobn 
3n 6e-tneni1  tieben 2id)te gebn, 
Um 23erge5boble mit (Seiftern fd)weben, 
21uf Viefen in beinem Tiimmer meben, 
Ton ahem 930iffensqualm entlaben, 
3n beinem Tau geflinb mid) baben! 	, 

Met)! Wr it in bem Aertier nod)? 
Ter.fliMe 	91tatierlo 
2:Bo r  fait bas  Tie 	bintiietelict)1 
Triib burl) gematte ed)eiben bricbt 
.Q304rAW ntinterem g3iict)er90, 

en Maine nap n, etaub bebechit 

199 
V

ir
tu

al
 L

ib
ra

ry
 o

f 
F

ac
ul

ty
 o

f 
M

at
he

m
at

ic
s 

- 
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 B
el

gr
ad

e
el

ib
ra

ry
.m

at
f.

bg
.a

c.
rs



Ten p15 an5 bar @erviiib' 4inaul 
(tin anlerr 	q3apier umitedit; 
Ttit .Q1‘6-‘tafer , Olcbtel rings umftelit, 

of SnftrumentW' iii6lIrpfro ft 
Urviiter=Nusrat bradertop 
has ift beine Weft! bas beitt eine 213e111 

200 

Unb fragft bu not, warm bein Ber3 
ett bang in beinem Zufen tgott? 
213arum em une bitirter ecbmera '1' 
cDir alte 2eblensre ng bemmt? ,i,,  

A- 
etatt ber le enby %atur, - 

O el Ta ptt bfe enften I of bi ein 
Umgibt in 91auct) unb 
Tit TiergeTi4 unb To en eln ., .. 

___ 

.„b 
ber 

 u l,...r  

Zoe bent Toes,,,,; , ,:-- 
Epaaiergtinger after art y,..0p3,,ptnatt.s. 

(inige banbluer li_zburict) e 
213arum bout bort na11s. i  

2tnbre 
213ir geben binaus aufo jasterbaus. 

Tie Grften 
Wit abet molten nact) ber pittible wanbern. 

Gin banb ro e r ti sburf cl) 
3c1) rat'n..  end), nact bent Vafferbof au get)n. 

B welter 
Ter 913eg bat)in ift gar nitt fcbon. 

Tie 3meiten 
Vaz tuft ben bu? 

Gin Trifler 
3d) get)e mit ben anbern. 

Tierter 
%act) 23urgborf kommt t)erauf, gewit3 bort finbet tfjr 
Tie fti3nften Mibcben unb bas belie Zier, 
Unb Aangel non ber erften eorte. 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



201 

Wiinfter 
cDu iiberIuffiger (Sefeff, 
3uckt bid) pm brittenma1 bas yell? 
3d) mag nitt bin, mir grata es or bem Otte. 

Oiirger 
Tein, er gefiittt mir nicbt, ber neue Zurgemeifter! 
Tun, ba er's ift, wirb er nur tilgtict) breifter. 
Unb fiir bie etabt, was tut benn er? 
Virb es nitt atte "age fcbtimmer? 
(Seborten fo11 man mebr ats immer, 
Unb 3abIen mebr al% je norber. 

Zett1er fingt 

3br guten herrn, Or Witten Wratten, 
Coo toobIgepubt unb batenrot, 
Odieb' es eucb, mid) angtitauen, 
Unb febt unb ini1bert meine 910t! 
2af3t bier mit nit:1)f pergebens 1eiern! 
Tur ber if! frot), ber geben mag. 
(sin sag, ben aile Titenfc)en feiern, 

(5,r lei fiir mid) ein erntetag. 

21nbrer (.6iirger.  

Ticbts Q3efferz nnif3 id) mir an eonn= unb yeiertagen, 
ein @efprdcb Don Arieg unb Ariegsgeftrei, 

Venn binten, n)&ify  in ber 
Tie 13iiIker aufeinanberfcblagen, 
92 an ftebt am a enfter, trinkt fein (81tiscben aus 
Unb fiebt ben Witt binab bie bunten ecbiffe g1eiten; 
Tann ilebrt man abenbs frob nat haus, 
Unb fegnet arieb' unb ryriebens3eiten. 

<Drifter `Burger 
herr 9latbar, ja! fo fair it's aut geftebn: 
Cie mogen fit bie Ri5pfe 
stag alto burcbeinanbergebn; 
Tod) nur 	aitfe bleib's beim alien. 

211te au ben Ofirgermabdten 

(ii! tole geputt1,bas 'tone iunge 231ut! 
113er foil fict) nid)t in nit vergaffen? 
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Nur nicf)t io itota! es ift iton gut! 
Unb roar ibr miinfcbt; ba tntif3t' id) mobt au PIM 

23iirgermabcf) en 
Qtgatt)e, fort! 3d) nebme mid) in ad)t, 
9Sit 	egen OffentwlLgeben; 
hie tieb mid) aroar in ant 2tnbreas' 91acbt 
Ten Iiiinit'fien 2iebiten teibtid) ieben. 

e 9inbre 
9114 aeigte fie 	im 
eotbatenbaft, mit mebreren Tertnegnen; 
3d) feb' mid) um, id) lucif 
%Rein mir miff er nicbt begegnen. 

eolbaten 
Zurgen mit boben 
912ctuern unb Binnen, 
Tatibcben mit itotaen 
bii',1)4nektpen innen 
912bctir la) geminnen1 
Atibn lit bas 91Uiben, 
,5errtict) ber 2obn! 

Unb bie Irompete 
2affen mir werben, 
Vie 311 ber areube, 
Co aum 23ejberpeh.: 

 Tas ift ein—Stitrment 
Tas if! ein 2eben! 
91tetbcben unb Zurgen 
Millen f idj geben, 

ift boas 912fiben, 
.5errlicb ber 2obn! 
Unb bie eotbaten 

baoon. 

accuit unD 2Dagner 
aauft 

Zorn eife befreit flub etrom unb 23iicbe 
Turd) bes ariiblings bolben, belebenben 
3m Tate griinet .5offnungsgtiick; 
Ter cute 2Binter, in leiner ecbroactr, 
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Bog lid) in rauhe Merge pill& 
Ton borttrr fenbet er, fliehenb, nur 
Dtmmachtige echauer hornigen eifes 
3n etreifen fiber bie griinenbe atur; 
91ber bie bonne butbet hein 213eir3es, 
Ilberatt regt fid) 3itbung unb etreben, 
%Iles mill fie mit arben beleben; 
Tod) an 13Iumen fehlt's im 'Neuter, 
Cie nimmt gepuhte Venfchen bafiir. 
Aare bid) um, von biefen .564en 
Tat ber Ctabt 3uriich3ufehen. 
%us bon hohten, finftren Thor 
Tringt ein bunter eemimmet Omar. 
5eber fount fish beute fo gern. 
Cie feiern bie 2tuferftehung bes .5errn, 
Tenn fie finb Felber auferflariben, 
2tus niebriger .5aufer bumpfen @entachern, 
%us .5anbtDerhs= unb eemerbes=Zanben, 
%us bem Truck Don Oiebeln unb Tlichern, 
91us ber etraf3en quetfchenber enge, 
9.tus ber .Birchen ehrtviirbiger Ilacht 
einb fie alte ans 2td)t gebracht. 
eief) nur, lieu! wie behenb fish bie %lenge 
Turd) bie e•arten unb Gelber 3erichltigt. 
2:0ie ber aft*, in Mreit' unb Winge, 
Co mand)en 1ultigen 21achen bemegt, 
linb bis Sum einhen tibertaben 
entfernt fid) biefer leVe Aahn. 
eelbft Don bes merges fernen i3faben 
Tlinhen uns farbige Aleiber an. 
3d) Mire ichon bes Torfs Oetiimmet, 
,bier ift bes 	wahrer 
3ufrieben iauch3et grof3 unb Klein: 
.5ier bin id) Maid), pier barf 	Fein. 

Vagner 
Mit (dud), Berl. Tohtor, 3u fpasieren 
aft ehrenDolt unb ift OaDinn; 
Tact) mu b' id) nicht akin mid) her Dertieren, 
Veit ich ein aeinb von allem %Oen bin. 
)as atebeln, edgeien, Regelfchieben 

311 mir ein gar Derhaf3ter Slang; 
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Cie toben wie nom Hien Seift getrieben 
Ilnb nennen's areube, nennen'5 (befog ... 

Wauft 
act* bu ben ftwaraen Bunb burt eaat unb etoppet ftreifen? 

213 agner 
3d) Sat) On Lange fct)on, nid)t mittig Idnen er 

aauft 
Zietracbt' tbn red)t! yiir was haltft bu bas Tier? 

Wagner 
ifr einen q3ube1, bey auf feine Weife 

act) auf bet 6pur bes Herren ptagt. 

auf 
Zemertift bu, wie in meitem ectmeckenkreife 
(fir um uns t)er unb tinnier abet Sagt? 
unb irr' it nid)t, fo aiet)t eM aeuerftrubel 
2tuf (einen Tfaben t)interbrein. 

nagner 
3d) fet)e nitts atz einen Itmar3en q3ubet; 
(is mag beiCud) inot)1 2litgentaultung Fein. 

auit 
911ir fctrint ez, baf3 er magi(d) leife ettingen, 
3u kunft'gem Q3anb, um unite Withe 3iebt. 

Oagner 
3d) 1'0' Up ungeint unb furttfam uns umfpringen, 
2S3ei1 er, ftatt [eines Berm, aunt Unbehannte fiet)t. 

auft 
Ter Rreis wirb eng, fton ift er nal)! 

213agner 
Du fiet)ft! ein hunt), unb twin Oefpenft 111 ba. 
(ir Imurrt unb aineifelt, legt fit auf ben Zaut, 
Cr mebeit. 2111e5 .5unbebraud). 

aauft 
(15efe11e bid) au uns! Roma bier! 
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Vagner 
es ift ein pubetniirrift Fier. 
cDu ftebeft ftiff, er tPartet auf; 
Du fpricbft it)n an, er ftrebt an bir binauf; 
Terliere was, er wirb es bringen, 
Tad) beinem etock ins naffer fpringen. 

Wauft 
Tu bait nybl red)t, id) finbe nitt bie epur 
Ton einem Oeift, unb affes ift Treffur. 

/13agner 
Dem .unbe, menn er gut gegogen, 
Birb felbft ein weifer Mann gewogen. 

3a, beine Ounit Derbient er gang unb gar, 
(tr, ber etubenten treffliter ecolar. 

Etc genen in bas etabttor. 

6tubier3ininter 
aattft mit bem 13ubef nereintretenb 

Tertaffen t)ab' id) a- elb unb 2tuen, 
Tie eine tiefe 91acbt bebeckt, 
Mit at)nungsuotlem, beil'gem Orauen 
3n uns bie beff're Geele wectit. 
tYntfcbtafen finb nun mitbe Triebe 
flit febem ungeftiimen T.un, 

Ls reget fidj bie Tftenftenliebe, 
Tie 2iebe Oottes regt fit nun. 	• 

Get rubig, 93ube1! renne nitt bin unb EOM 
Qin ber etniefle was ftnoperft bu bier? 
Sege bid) tinter ben Dfen nieber, 
91ein belles Aiffen geb' id) bir 
913ie bu brauflen auf bem bergigen 2Bege 
Turd) 91ennen unb epringen ergiibt uns baft, 
Go nimm nun ant Don mir bie 13fIege, 
2115 ein willtiommner flitter eaft. 

2fct), menn in unfrer engen Belle 
Tie 2ampe freunblidj mieber brennt, 
Tann tDirb's in unlerm Zufen belle 
3m ,ergen, bas fidj faint kennt, 
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(Bernunit fidngt mieber an au iprecben, 
Unb boffnung mieber an 3u bliibn; 
¶Ran feint fict) nail) be 2ebens Zlicben, 
21d)! nut bes ebens Zuelte bin. 

.Rnurre nicht, Tuba! 3u ben beiligen Zi3nen, 
Tie jebt meine gang Geer =fallen, 
Witt ber heti* taut nicbt paffen. 
473ir finb gemot)nt, bad bie Cenften nerbobnen, 
Was fie nicbt Derftebn, 
Taf3 fie nor bem Outett unb ecbonen, 
Teo it)nen oft befcbtoertict) ifl, murren; 
27311[ es ber .5unb, wie fie, behnttrren? 

Ser ad)! fcbon fiibt' idj, bei bem beften 
Q3efriebigung nicbt mebr aus bent Zufen quitten. 
21fDer marum muf ber etrom fo bath nerfiegen, 
Unb wit mieber im Tulle liegen? 
Taoon bab' id) fo oiel erfabrung. 
Tod) biefer 912anget 	ficb erfeben, 
Tair lernen bas Ilberirbifcbe fdAhen, 
Wir 'amen uns nab Dffenbarung, 
Tie nirgenbs toiirb'ger unb fd)oner brennt 
Ms in bem Teuen Zeltament. 
Ttict) brdnes, ben erunbtegt aufaufcbtage, 
Ott reblitem 6kftibl einmat 
Tao bettige Driginat 
3n mein geliebtes Teulfcb au iibertragen. 

r fcbliigt ein 23olum aut unb febicht fief) an. 

Oefd)rteben flebt: 3m QInfang war bas 273 o r t! 
bier flocte id) 	ner bilft nit wetter fort? 
3d) Mann bas 213 o r t fo bort) unmoglict) fcbdhen, 
3d) muf3 es anbers tiberfehen, 
473enn id) Dom edge red)t erteuci)tet bin. 
Gefdyieben ffebt: 3m 2lnfang war ber e t n n. 
Zebentle mot bie erfte Bette, 
cDaf3 beine weber fist) nid)t iibereite! 
aft ez ber Ginn, ber cafes mirht unb fcbafft? 
es bottle fief n: 3m QInfang mar bie . r aft! 
Tod), aud) inbem id) biefes nieberfcbreibe, 
Gdjon warnt mid) ryas, baf3 id) babei nicbt btetbe. 
eir Witt ber (Setif! auf eitimat far td) 24at 
Unb fdjreibe getroff : 3m 21nfang war bie Z a tt 
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Golf it mit bir bas Simmer teilen, 
Tubef, fo 103 bas .5eulen, 
Go tat bas Zellen! 
Gold) einen ftorenben Oefellen 
Vag id nicbt in ber /babe teiben. 
einer von uns beiben 
Tilut bie 3effe meiben. 
Ungern beb' it bas Oaftrett auf, 
Tie Tilt ift offen, baft freien 
9ther was mut id) feben! 
Stan bas natiirlict) gefcbeben? 
Sit es e ct) atten? 3ff 's Virlifitheit? 
9;13ie wirb mein Tube' fang unb brat! 
(fr Debt fit mit @email, 
3Jas ift nicbt eines unbes (Seftalt! 
Veld) ein Oeipenft bratt' id) ins aus! 
ecbon fiebt ex Me ein Ttilpferb aus, 
nit feurigen 2tugen, fcbrechlicbern @ebif3I 
DI bu bift mfr getuif3! 
aur folte bathe .5811enbrut 
3ft ealomonis etliiffel gut. 

Oeifter auf bem Oange 

Trinnen gefangen ift einer! 
Zleibet bauf3en, folg' ibm twiner. 
•1131e im Coifen ber auct)5, 
3agt ein after Bliflenlucbs. 
2tber gebt acbt! 
edmebet bin, ftwebet wiber, 
21uf unb nieber, 
unb er bat fist) losgematt. 
Siinnf ibr ibm nitten, 
2af3t it)n nicbt fiten! 
Tenn er tat uns alien 
eton Diet 3u Gefallen. 

aauft 
Ziff bu Gefelle 
On Whittling ber .5offe? 
Co fieb hies 3eiten, 
Tem fie fit beugen, 
Tie febtuaraen ecbaren! 
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ecbon fcbmittt 	auf mit borffigen Boren. 
.inter ben Dfen gebannt, 
ettoittt es Joie ein &Out, 
Ten gan3en 'Baum Pat es an, 
Cs will Sum %ebet aerflieben. 
eteige nicht 3ur Teche hinan! 
£ege bid) pt bes Ceifters aiir3en! 
Du fiehlt, bah id) nicht pergebens broke. 
3d) oerfenge bia) mit heiliger 2ohe! 
Crtuarte nicht 

as breimat glithenbe 2id)t! 
Crwarte nicht 
Tie Itartifte oon meinen Atinften! 

Titephiftopheles 
tritt, inbem ber Nebel faUt, gehleibet role eM fahrenber 5cholaitihus, hinter bem 

Zien hernor. 

2:13o3u ber 2tirm? QBas ffeht bem .5errn 3tt )tenften? 

a- a tt f t 

Oa% alio war bes pubets Aern! 
(tin fahrenber ecolaft? Ter Raft's matt mid) laden. 

nephiftophetes 

3d) falutiere ben gelehrten f)errnt 
3hr babt mich meialich fchroten machen. 

Wauft 

Vie nennft bu bid)? 

Cephiftophel e 
3d) bin ber Geift, ber pets oerneintt 
linb bets mit giecht; benn alles, was enifteht, 
3ft inert, bah es 311 Orunbe geht; 
Trum beffer war's, baf3 nichts entftiinbe. 
Coo ift benn aties, was ihr efinbe, 
Berftbrung, hur3, bas 23i3le nennt, 
Mein eigentliches Clement ... 

Ztritio 
Wouft. gRargarete noriibergehenb. 

Wauft 

tettt ftones arautein, barf id) wagen, 
iMeinen %rm unb eclat 3hr anautragen? 
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gitargarete 

Zin weber Wrtiufein, weber fet)iin. 
Bann ungefeitet nact) aufe gebn. 

Cie macbt fit los unb ob. 

auft 

Zebu 	biefes Ainb ift fcbon! 
Co etwas bab' id) nie gel*. 
Cie ift fo lift= unb tugenbreid), 
unb etwas fcbnippift bocb 3ugIeict). 
Ter 2ippe %ot, ber 213ange 2itt, 
Tie gage ber Vett nergeff' icb's nicbtl 
Vie fie bie 2fugen nieberfcbItigt, 
S5at lief fict) in mein tlera gepragt; 
Vie fie burn;  angebunben war, 
Das ift nun Sum entgichen gar! 

ilbenb 
Cin kleines reinlidies Simmer. 

Margarete itjre Sopfe fled)tenb unb aufbinbenb. 

92/argarete 

3d) giib' was brunt, wenn id) nur DA V, 
2Ber beute ber .5err geinefen ift! 
(f,r fat) gewif rect)t marker aus 
linb ift aus einem ebIen .aus; 
Das tionnt' 	it)m an ber etirne Iefen 
(ir war' cant fonft nit* fo heck getnefen 

eretd)ens Ztube 
ffiretten am epinnrab, allein. 

92tein 23itt) ift bin, 
Vein Ber3 ift fd)wer, 
3d) finbe fie nimmer 
unb nimmermet)r. 

no id) it)n nict)t bab', 
3T1 mir bas Grab, 
Tie gaily Veit 
311 mir nergiiItt. 

Nemaeka 6itanka VIII 14 
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Mein armer Aopt 
3D mir Derriitht, 
Vein armer Ginn 
Sit mir aerittidit. 

Mein %ut) lit bin, 
Mein S5er3 ift ftroer, 
3c4 finbe lie nimmer 
Unb nimmermebr. 

Tat ibm nur ftau' id) 
Sum aenfter binaus, 
gtat ibm nur geb' id) 
%us bem haus. 

6ein Ober sang, 
eein' eble Geitalt, 
Geines 9itunbes 2atetn, 
Leiner 2tugen Gewalt. 

/tub feiner 91ebe 
3auberflui3, 
6ein .51inbebrudi, 
Unb ad), fein Stub! 

Meine 'Rub ill bin, 
Mein .ber3 ift !triter 

finbe fie nimmer 
Unb 2timmermebr. 

Mein Zuien briingt 
Lich nad) ibm 
21d) biirft' td faffen 
Unb batten tn. 

Unb bitf fen ibn, 
60 mie id) molt', 
2111 feinen Aiiffen 
93ergebett latfr! 

3. B. eoetbe. 

210 
V

ir
tu

al
 L

ib
ra

ry
 o

f 
F

ac
ul

ty
 o

f 
M

at
he

m
at

ic
s 

- 
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 B
el

gr
ad

e
el

ib
ra

ry
.m

at
f.

bg
.a

c.
rs



H 

Poetik, Metrik and Literaturgeschichte 
— Kurzer Uberblick — 
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Poesie und Prosa 

Die alteste und eigentumlichste Form der Literatur aller 
VOlker ist die D i c h t u n g oder P o e s i e. Den Gegensatz bildet 
die Pros a. Das Darstellungsmittel beider ist die S p r a c h e, 
das sichtbare Abbild derselben die Schrif t. 

Die Poesie oder Dichtkunst gehort zu den schonen Kunsten. 
Zu diesen zahlt man noch die Baukunst (Architektur), Bildhauerei 
(Skulptur, Plastik), Malerei, Musik und Schauspielkunst (Mimik). 
Alle diese Kunste stellen das SchOne dar. Schon ist das, was in 
alien seinen Teilen als vollkommen und in sich vollendet gilt. 
Deshalb bedient sich die Poesie doer geb un den en Red e, einer 
rythmisch-melodischen Sprache, die an besondere gesetzmaBige 
Formen und Regeln gebunden ist. Sie erfaf3t ihren Stoff mit der 
P h a n t a sie und will besonders auf das Gemilt des Menschen 
wirken, indem sie ihn begeistert, ergreift und erhebt. Bisweilen 
tritt als notwendige Erganzung noch die Musik 'hinzu (Melodie). 

Die Prosa hingegen wendet sich meist nur an den Ver-
stand. Sie stellt das Wirkliche oder Reale dar. Ihre Sprache 
bindet sich nicht an die Formen des Rythmus und der Melodie; 
sie ist die gewohnliche, freie, u n g e b u n d e n e Red e, die 
Sprache der Wissenschaft und des Umganges, die nur nach 
Verstandlichkeit strebt. 

Die Au f g a be des schaffenden Dichters und des ge-
nieBenden Lesers oder HOrers bezeichnet der Dichter Adolf 
St o b e r mit folgenden ebenso trefflichen wie schOnen Strophen: 

Wilist du dichten — sammle dich, 
sammle dich wie zum Gebete, 
daB dein Geist andachtiglich 
vor das Bild der Schonheit trete; 
daB du seine Zuge klar, 
seine Ffille tief erschauest, 
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und es dann getreu und water 
wie in reinen Marmor hauest. 

Willst du 1 e s e n ein Gedicht 
sammle dich wie zum Gebete, 
dal3 vor define Seele licht 
das Gebild des Dichters trete; 
dab durch seine Form hinan 
du den Blick dir auf warts bahnest, 
und, wie's Dichteraugen sah'n, 
selbst der Schonheit Urbild ahnest. 

I. Von dem dichterischen Ausdrucke 
Da die Poesie Bilder schafft, die wir nur innerlich mit der 

ewig be weglich en Phantasie an s e hau en !airmen, so ma 
die dichterische Sprache nicht nur beweglich und belebt, sondern 
auch anschaulich und bilderreich sein. Das belebende und 
m a 1 e r i s c he Element gewinnt die Poesie aber durch die 
sogenannten F i g u r en und Tr open (Redewendungen). 

A. Die wichtigsten Figuren oder dichterischen Redeweisen 

1. Die Frage, die keine Antwort verlangt und oft verneinend 
auftritt (Rhetorische Frage). 

Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? 
G o et h e, ErlkOnig 

2. Der litany-. 

Achl die Gattin ist's, die teure, 	Welch Getummel 
ach! es ist die treue Mutter.... 	Straiten auf! 

Schiller, Glocke 

3. Die Anrede an gegenwartig gedachte Personen oder 
Dinge (Apostrophe). 

0 deutsches Reich, sei stark und eins! 
E. Gelbel 

Hurra, du stolzes, schOnes Weib, 
hurra, Germania! 	

F. Freiligrath 

Frisch auf, mein Vol k! 
Luis e, schwebe segnend urn den Gatten! 

T h. K Or ne r, Aufruf 
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4. Die Auslassung von Satzteilen (Ellipse). 

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl! 
Wohl fiber die Berge, wohl, durch das tiefe Tal! 

E. G e i b e 1, Der Mai 1st gekommen 

5. Die Weglassung des Bindewortes. 
. Kochend, wie aus Ofens Rachen, 
gliihn die Lillie, Balken krachen, 
Pfosten stfirzen, Fenster klirren 

Schiller, Glocke 

Der KOnig sprach's der Page lief; 
der Knabe kam, der KOnig rief: 
„Laf3t mir herein den Alten!" 

G o e t h e, Der Sanger 

6. Die Haufung des Bindewortes. 
U n d Gesichter voll Angst, wie der Marmor so blab, 
u n d Lippen voll Fluchs u n d gestammelter Ha8 
u n d verworrener Hader u n d hastige Fracht 
u n d Gewieher u n d WagengedrOhn durch die Nacht. 

E. Geibe I, Babel 

7. Die Wiederholung desselben Wortstammes. 
Gar schiine Spiele spiel' ich mit dir. 

Goeth e, ErlkOnig 

Dort hinter jenen Fenstern w e r t r a umt' ich den 
ersten Tr a u m. 

Ad al bert C h am iss o, Das SchloB Boncourt 

8. Die Oftere Wiederholung desselben Worte zu Anfang 
oder Ende der Satze. 

W i e die Lungen arbeiten! W i e die Brust rich hebt! 
Wie  der Odem fluster!! Wie  das Herz klopft 

Draseke, Die Nacht 

9. Die Wortversetzung. 
Es stand in alien Zeiten ein Schlo8 so hoc h and h e h r. 

U h l a n d, Des Sangers Fiuch 

10. Die Lautmalerei. 
Und sieh, aus dem Felsen, g e s c h w a tzi g, schnell, 
springt murmelnd hervor ein 1 eb en dig er Quell. 

Sc hi ile r, Burgschaft 
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Und es wallet und siedet und brauset und zischt. 
Schiller, 'Faucher 

Der Kiinig, furchtbar prachtig, wie blut'ger Nordlichtschein, 
die Konigin suB und milde, als blickte Vollmond drein. 

U h 1 a n d, Dps Sangers Fluch 

11. Das anschaulich schmiickende Beiwort (Epitheton ornans). 
Und der Vater mit f r o h e m Blick 
von des Hauses weitschauendem Giebel 
iiberzahlt sein b 1 u h e n d 

Schiller, Glocke 

12. Die Steigerung. 
Denn was er sinnt, ist Schrecke n, und was er blickt, ist W u t, 
und was er spricht, ist G e i B e 1, und was er schreibt, ist B 1 u t. 

U h 1 an d, Des Sangers Fluch 

13. Der Gegensatz (Antithese; Kontrast). 
A r m u t ist die grOBte P l a g e, 	Tages Arbeit, abends Gaste„ 
R eich turn ist das hOchste Gut.  saure Wochen, frohe Feste. 

G o e t h e, Der Schatzgrgber 

14. Die seltsame Meinung (Paradcbcon). 
Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, 
und 	er in Ketten geboren. 

S c h ille r, Die Worte des Glaubens 

15. Die Spottrede (Ironie). 
Ja, ja, Prozesse m u ssen sein. 

G eller t, Der Prozel3 

Ist's der im Nachen, den ihr sucht? Reit't zu! 
Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch einl 

Schiller, Tell, I. Aufzug 

B. Die wichtigsten Tropen oder dichterischen Bilder 

1. Die Vergleichung. Einzelne Gegenstande, Eigenschaften 
usw. werden miteinander verglichen. Auf die Ahnlichkeit zwischen 
Bild und Gegenstand wird mit w i e und s o hingewiesen, 

Wi e in den Liiften der Sturmwind saust, 
man weiB nicht, von wannen er kommt und braust, 
w i e der Quell aus. verborgenen Tiefen: 
s o des Sangers Lied aus dem Innern schalit. 

S c h ill e r, Der Graf von Habsburg 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



217 

Nach Morgen schau ich, w i e der Kindheit Traume 
w i e Efeu sich urn traute Pfosten winden. 

Adolf Bub e, Am Orinoko 

2. Das Gleichnis ist eine ausgefiihrte Vergleichung. 

Ich bin der Weinstock; ihr seid die Rebe n. 
J o h, 15,5 

3. Der bildliche Ausdruck (Metapher) versinnlicht Geistiges 
und vergeistigt Sinnliches, indem er Eigenschaften und Tatigkeiten 
auf Gegenstande ubertragt, denen sie im eigentlichen Sinne nicht 
zukommen. Bild und Gegenstand flieBen dabei ineinander. 

Es gilt uns heut', zu riihren des Konigs s t e i n e r n Herz. 
Uhlan d, Des Sangers Bluth 

Nun hat am klaren*Fruhlingstage 
das Leben reich sich ausgebliiht. 

Gottfried Kinkel, Abendstille 

Bildliche Ausdriicke: Lachende Fluren, Lenz des Lebens, 
Lebensmorgen, goldene Frucht, galdener Mond, Blute der Jugend, 
Queue der Freuden, Silber des Stromes, Schiff der Wfiste, Zahn 
der Zeit usw. 

4. Die Personifikation verwandelt UnpersOnliches in Person-
liches, Lebloses in Belebtes und fallt haufig mit der Metapher 
zusammen. 

Da w a c h t die Erde grill -lend a u f, 
w e i B nicht, wie ihr geschehen, 
und la c h t in den sonnigen Himmel hinauf 
und mochte vor Lust vergehen. 

E. Geibe I, Hoffnung 

Schlummernd lagen Wies' und Hain, 
jeder Pfad verlassen; 
niemand als der Mondenschein 
w a c h t e auf der StraBen (= StraBe) 

N. Lena u, Der Postilion 

5. Die Allegorie ist ein ausgefiihrtes Bild, das geistige 
Begriffe, auch Naturgegenstande als Personen, also als lebende, 
selbstbewui3te, denkende und handelnde Wesen darstellt. 

Einst sal3 a m murmelnden Strome die Sorge nieder und sann usw. 
Her de r, Das Kind der Sorge 
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Heil'ge Or d n u n g, segensreiche Himmelstochter usw. 
Schiller, Die Glocke 

Da kam der L e n z, der sch6ne Junge. 
Nikolaus Lenau; Der Lenz 

6. Die Namensvertauschung. Es werden Ursache und Wir 7 
 kung (Sonne = Tag), Urheber und Werk (Schiller = Schillers 

Werke), Werkzeug und Erzeugnis (Zunge = Sprache), Stoff und 
Erzeugnis (Blei = Kugel), Wohnort und Bewohner (Stadt = Bewoh-
ner), Sinnbild und Sache (Lorbeer = Ruhm) usw. v e r t a u s c h t. 

Er schaute mit vergniigten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. 
Schille r, Der Ring des Polykrates 

Der Alte hat's gerufen; der Himmel hat's gehort. 
Uhl an d, Des Sangers Fluch 

7. Die Mitbezeichnung. Es wird mit dem e i n z e 1 n e n 
 1T e i le das Ganze (Dach, Herd, Schwelle = Haus) mit der 

E i n z a h 1 die Mehrzahl (der Mensch = die Menschen) b e-
z e i c h n et und umgekehrt, z. B. mit der G a t t u n g das Einzel-
wesen (mein Tier = mein Pferd). 

Er zahlt die H a u p t e r seiner Lieben, 
und sieh, ihm fehlt kein teures Haupt. 

Schiller, Die Glocke 

Von fernher kommen wir gezogen 
und flehen urn ein wirtlich D a c h. 

Schille r, Kraniche des Ibykus 

Hierher, ihr Schiffer, steuert eure Ma s t e n! 
Adolf Bub e, Am Orinoko 

Schnell ist des Schwertes S c h n e i de bloB. 
Schille r, Kampf mit dem Drachen 

8. Die Ubertreibun (Hyperbel). 

Bis z u m Himmel spritzet der dampfende Gischt. 
Schille r, Der Taucher 

Er verschluckte ganze Feuer eimer voll Mixturen. 
Peter He be 1, Der geheilte Patient 
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II. Von den dichterischen Formen 
(Verslehre oder Metrik) 

Auger den malerischen und belebenden Elementen hat die 
Poesie noch ein musikalisches Element, den R h y t h m u s und 
den R e i m, durch die sie erst ihre voile Schonheit erreicht. Aus 
der Verbindung beider erwachsen die mannigfaltigen dichterischen 
Formen. Dabei gilt aber das Wort Geibel s: 

Die schOne Form macht kein Gedicht, 
der schOne Gedanke tut's auch noch nicht; 
es kommt darauf an, daB Leib und Seele 
zur guten Stunde sich vermahle. 

A. Betonung, Rhythmus und Vers 
1. Betonung 

Die Betonung (oder der Akzent) gibt das Hauptgesetz fur 
den deutschen Versbau. 

Betonung in einfachen Wortern 

Im einfachen deutschen Worte wird die bedeutungsvollste 
Silbe, die Stammsilbe, betont. 

Die Flexionssilben, sowie die Ableitungssilben sind stets 
tonlos. 

Zum Beispiel: leben, gelebt 
Gebet (von beten), — gebet (von geben) 
erblich (von Erbe), er erblich (von erbleichen) 
Kinder, — Biichlein, — endlich. 

Ausnahmen: 
a) Die Stammsilbe hat den Hauptton verloren in den 

Wortern: der Burgtinder, die Forelle, der Hermelin, der Holtinder, 
lebendig, schmaretzen. 

b) Bei WOrtern aus dem Franzosischen und Lateinischen 
liegt der Ton auf derselben Silbe wie im Franzosischen und 
Lateinischen: 

der Desertetir, die Manschette, das Gymnasium, das Mini-
sterium, die Kulttir, der Philoselph, der Soldat. 

In den FremdwOrtern auf -or liegt der Hauptton meistens 
auf der vorletzten Silbe: 

der Dilator, die DirektOren — der DOktor, die Doktoren. 
Ebenso: der Charakter, die Charaktere. 
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c) Bei WOrtern auf: -ast, -ei, -ie, -ier, -ion, -ist ist die 
Endung betont: 

der Gymnasiast, die Melodei, die Poesie, das Papier, die 
LektiOn, der Jurist. 

d) Bei Zeitwortern auf -ieren liegt der Hauptton gewOhnlich 
auf der vorletzten Silbe: 

hofieren, regieren. 

Betonung in zusammengesetzten Wortern 

Die zusammengesetzten Worter haben einen doppelten Ton, 
einen Haupt- und einen Nebenton: der erste Teil der Zusammen-
setzung (das Bestimmungswort) hat den Hauptton; der zweite 
Teil (das Grundwort) den Nebenton: 

das Ftihr - werk, der Hatipt - mann, die Lebens - Hist, hoch-
r6t, hOffnungs -16s, an - bringen, dtirch - kommen, der Darch - gang, 
der Ails - zng. 

Anmerkung. Das Akzentgesetz, durch welches der Hauptton 
auf der Stammsilbe des ersten Wortes liegt, hat groBen EinfluB 
auf die Gestaltung mancher WOrter gehabt; die Silben mit 
Nebenton erfuhren manchmal eine wesentliche Veranderung. So 
ist zum Beispiel: 

Jtingfrait zu: Jungfer geworden. 
Ebenso: Jangherr zu: Junker, Nachbailer zu: Nachbar, 

Viertteil zu: Viertel, Adelaar zu: Adler. 

Ausnahmen: 
a) In einigen zusammengesetzten Wortern hat das Grundwort 

den Hauptton: 
das Jahr- Iindert, das Jahr - tausend, all - machtig, voll- keel-

men, vor - trefflich. 
b) In der untrennbaren Zusammensetzung von Zeitwortern 

und in ihren Ableitungen hat die Stammsilbe des Zeitwortes 
den Hauptton: 

ermahnen, die Ermahnung, zerbrechen; der Zerbrecher, die 
Zerbrechung. 

c) In zusammengesetzten Umstandswortern hat gewOhnlich 
das zweite Glied den Hauptton: 

bergab, dafiir, hivauf, voran, wartim, weshalb, stromatif, 
vielmehr, zuerst. 

Anmerkungen: 
a) Die Vorsilbe ant- hat immer den Hauptton: die Antwort, 

antworten, das Antlitz. 
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b) Die Vorsilben erz-, miB-, un-, ur-, voll- haben bald 
den Hauptton , bald den Nebenton; 

erz- hat gewohnlich den Hauptton: der Erzherzog, d_el= 
 Erzvater. 

Aber wenn erz- nur zur Verstarkung dient, hat diese Vor-
silbe nur einen Nebenton: 

erzdtimm, erzfatil, der Erzdieb, der Erzschalk. 
miB- und von- pflegen in Verbindungen mit ZeitwOrtern 

den Hauptton zu verlieren: 
miBbrauchen, miBhandeln, — vollbringen, vollenden; aber: 

rniBverstehen. Sonst haben sie den Hauptton: 
der MiBbrauch, miBvergntigt, — das Vollblut, die V011macht. 

Der Ton von un- und ur- schwankt : 
der tinglaube, tinglaubig, undankbar; 

unglaublich, undenkbar; 

der ursprung, urspriinglich 

2. Von der Silbenwagung. 
Die deutsche Sprache hat s c h w ere (stark betonte) und 

leichte (schwach betonte) Silben. Durch ihre Abwechslung 
kommt in die Rede Flul3 und Bewegung. 1st die Abwechslung 
regelmaBig, so entsteht eine schritt - oder wellenartige Bewegung, 
die Rhythmus (Takt) genannt wird. Die schwere Silbe heiBt 
dann Hebun g, die leichte S e n k u n g, die Verbindung beider 
Ve r s f u B. Die VersfiiBe bilden das VersmaB oder Metrum des 
Gedichtes. M e t r i k ist die Verslehre. Die schwere (betonte) Silbe 
wird mit —, die leichte (unbetonte) mit bezeichnet. 

3. Die Wichtigsten Versfiifie sind: 
zweisilbige Versftit3e: 

a) der Trochaus (Schreiter): — •• Gilte, leben, Richter, Vater; 
b) der Jambus (Springer): 	— bekant, Gesicht, verbarg, gelebt; 
c) der S p o n d e u s (Gleichschritt): -- Allmacht, Handwerk, 

Heerschar; 

dreisilbige VersftiBe: 

d) der D a k t y I u s (Hupfer): — •• •-• Ebene, Konige, selige; 
e) der Anapast (Aufhtipfer): 	•• — Majestat, Nation, Paradies. 

Anmerkung. Die trochaischen und die jambischen Verse 
sind der deutschen Poesie besonders angemessen. Aber auch 
wo regelmaBig H e b u n g und S e n k u n g wechseln, ist der 
deutsche Vers nach dem Taktprinzip zu gliedern. 
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4. Der Vers und die Versarten 
Werden mehrere Versfiii3e zu einem rhythmischen Ganzen 

verbunden, so entsteht der V e r s. Nach den VersfilBen unter-
scheidet man mehrere Versarten. 

a) Trochaische Verse (— 
Diese Verse kOnnen zwei- bis achtfil(3ig sein. 

Z. B. zweiffiBige: 	Von dem Dome 
Schwer und bang 
Tont die Glocke 
Grabgesang. 	

Schiller, Die Glocke 

dreifaige und vierfilBige: Sah ein Knab' ein Roslein stehn, 
Raslein auf der Heiden; 
War so jung und morgenschon; 
Lief er schnell, es nah zu sehn, 
Sah's mit vielen Freuden. 

Go et h e, HeidenrOslein 

achffaige: NAchtlich am Busento lispeln bet Kosenza dumpfe Lieder. 
PI ate n, Das Grab im Busento 

b) Jambische Verse 	—). 

Diese Verse konnen wie die trochdischen Verse, von sehr 
verschiedener GrOfie sein. Sie enthalten haufig Anapaste. 
Z. B. ein- und zweiffiflige: Im Wald, 	Da schallt, 

Im Wald, 	Da hallt, 
1st Lust und Fried'; Der Voglein Lied. 

zweifilBige: 	 Ich ging im Walde 
So fiir mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn. 

G o e t h e, Gefunden 
Zu bemerken die uberzahlige Senkung: 

Ich ging 	I im Wal I de 
mIc h hin 

Das war
, 
 mein Sinn. 

Und nichts I zu su 	clien 

Am Rhein, am grfinen Rhein, dreifuBige: 
Da ist so mild die Nacht, 
Die Rebenhilgel liegen 
In goldner Mondenpracht. 

E. Geibe 1, Rheinsage 
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vierfuBige: 	Ich bin vom Berg der Hirtenknab', 
Seh' out die Schlosser all herab, 
Die Sonne strahlt am ersten hier, 
Am langsten weilet sie bei mir, 
Ich bin der Knab' vom Berg! 

U h I a n d, Des Knaben Berglied 

Der fiinffifflige Jambus ist der d r amatische V e r s, 
durch Lessing eingefiihrt, von Schiller und Goethe oft benutzt. 
Lessin g, Nathan der Weise. —Goethe, Iphigenie. — Schiller, 
Wilhelm Tell. — Uhlan d, Ernst, Herzog von Schwaben. 
fiinffiiBig: 	Ans Vaterland, ans teure, schlieB dich an, 

Das halte fest mif deinem ganzen Herzen! 
Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft, 
Dort in der fremden Welt stehst du allein, 
Ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerknickt. 

Schille r, Wilhelm Tell 

Der sechsfilBige Jambus ist entweder Alexandriner oder 
Nibelungenvers. Der Alexandriner wurde von Martin 
Opitz (17. Jahrhundert) in die deutsche Dichtung eingeffihrt 
und zu seiner Zeit viel gebraucht. Er zerfallt in zwei gleiche 
Halften durch einen Einschnitt (Casur) am Ende des dritten Fu13es, 
klingt eintonig und wird jetzt nur noch fiir kurze Spruche an-
gewandt. 

Wenn du Gott wolitest Dank I fur jede Lust erst sagen, 
du fAndest gar nicht Zeit, 	I noch ilber Weh zu klagen„ 

Friedrich Ruckert, Sprtiche 

Der Nibelungenvers unterscheidet sich von dem Ale-
xandriner nur dadurch, daB er nach dem dritten Fufie noch eine 
uberzahlige Silbe und darauf die Pause oder Casur hat; diese 
einzige Silbe macht ihn lebhafter, geschmeidiger und wohl-
klingender, so daB er von den besten Dichtern haufig angewandt 
wird. (Neuer Nibelungenvers). 

Viel Wunderbares melden I uns MAren alter Zeit 
Von hochgelobten Heiden, I von Miihsal und von Leid. 

Aus : „I. Strophe des Nibelungenliedes‘ 

Es stand in alten Zeiten I ein Schlo13 so hoch und h e h r. 
Uhl a n d, Des Sangers Fluch 

c) Daktylische Verse (Hexameter. Pentameter, — 
Die daktylischen Verse konnen zwei- bis sechsfiif3ig sein. 

Sie schlieBen haufig mit einem TrochAus. 
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Ehret die Frauen! Sie flethten und weben. 
Himmlische Rosen ins irdische Leben. 

Schille r, Wiirde der Frauen 

Von alien daktylischen Versmaf3en sind besonders zwei 
anzufiihren, die aus den antiken Sprachen in die deutsche fiber-
gegangen sind: der Hexamete r ,  und der Pentameter. 

Der Hexameter besteht aus sechs VersfaBen; die ersten 
vier sind Daktylen oder Spondee n, der funfte muf3 ein 
Daktylus, der sechste ein Tr ochaus (oder Spondeus) sein. 

Dieser Vers wird durch eine Casur im dritten Fu13 in zwei 
Teile zerlegt. 

Das Schema des Hexameters ist also folgendes: 

—V VI —V VI— VI I VI — V VI— V V I — V 

Im Hexameter sind die meisten groBeren epischen Gedichte 
verfaBt, z. B. Klopstocks Messias, Goethes Hermann 
und Dorothea, 

Beispiel: Sing', un I sterbliche I Seele, I I der I siindigen Menschen Er I lOsung. 
Klopstock, Messias 

Der Pentameter ist ein verktirzter Hexameter, in dem 
vom dritten und letzten FuBe nur die Hebung geblieben ist. 

Das Schema des Pentameters ist: 
— V I — N." V — II  — V I— V VI— 

Der Pentameter kommt nie allein, sondern nur in Verbindung 
mit dem Hexameter vor. Hexameter und Pentameter vereint 
bilden ein Di sti ch on: 
s. B. Wills! du dich I selber er 	I kennen 

II 	
so I sieh, wie die I andern es I treiben; 

Willst du die 	andern ver 	stehn 	 blick in dein 	eigenes 	Nem 

d) Anapdstische Verse (•-• •-• —). 

Die anapastischen Verse finden sich im Dedtschen selten 
rein; sie sind oft mit Jamben vermischf; sie sind gewohnlich 
zwei- bis vierfuBig. 
z. B. vierffiBig: Und es wallet und siedet und brauset und zischt. 

Schiller, Der Taucher 

Anmerkung. In manchen Gedichten sind die Verse nicht 
nach Versfiii3en, sodern nur nach Hebungea gemessen. So u n-
regelmaBig g e b i l d e t e Verse finden sich namentlich in 
volkstiimlichen Dichtungen, sieh z. B. Die Tr o m p e t e von 
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Vionville von Freiligrath. Gereimte zwanglose 
Verse findet man in dem Gedichte „D e r Han d s c h u h" von 
Schiller. 

B. Reim 
Der Wohllaut des Rhythmus wird erganzt und vollendet 

durch den Reim oder Gleichklang. 
Man unterscheidet drei Arten des Gleichklanges oder Reimes: 

den Stabreim, den Stimmreim und den Endreim. 
1. Der Stabreim (die Alliteration) ist der gleiche Anlaut 

mehrerer stark betonter Silben: 
Und hohler und hohler Wirt man's heulen. 

Schille r, Der Taucher 

Wehe nun, waltender Gott, Wehgeschick naht. 
Hildebrandslied 

Schon stehn die beiden Sanger im hohen Saulensaal 
U h l a n d, Des Stingers Fluch 

Anmerkung. Die Alliteration entspricht dem Wesen der 
deutschen Sprache. Sie findet sich in gewissen Wortverbindungen, 
Redensarten und SprichwOrtern. 

Z. B. a) Wortverbindungen: 
bitterbose 	blink und blank 
grasgrun 	fix und fertig 
himmelhoch 	ganz und gar 
klingklang 	Geld und Gut 
Singsang 	Haus und Hof 
Ticktack 	Land und Leute 

b) Redensarten und Sprichworter: 
Gleich und Gleich geselit sich gern. 
Gluck und Glas, wie leicht bricht das. 
Wie der Hirt, so die Herde. 
Rast' ich, so rost' ich. 
Erst wag's, dann wag's! 

2. Der Stimmreim (die Assonanz) besteht im Gleichklang 
der Selbstlaute in betonten Silben: 

Und wenn die alten Raben 
Noch fliegen immerdar, 
So muB ich such noch schlafen 
Verzaubert hundert Jahr. 

R u c k e rt, Barbarossa 
Nema6ka eitanka, VIII 	 15 
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Die Schollen rollten StoB auf Stof3. 
, 	Burge r, Das Lied vom braven Manly 

Anmerkung. Obgleich die Assonanz dem Charakter der 
deutschen Sprache weniger entspricht als die Alliteration, findet 
sie sich jedoch ebenfalls in manchen Dichtungen und auch in vielen 
Wortverbindungen und in sprichwortlich gewordenen Redensarten.. 

Z. B. a) Wortverbindungen: 
Dach und Fach 	mit Sack und Pack 
Gut und Blut 	in Sous und Braus lebeta 
Handel und Wandel 	Schritt und Tritt 
mit Rat und Tat 	Zu Schutz und Trutz 

welt und breit. 
b) Sprichworter: 

Borgen macht Sorgen. 
Der Mensch denkt, Gott lenkt. 
Eile mit Weile. 
Die Zeit eilt, heilt, teilt. 
Ohne FleiB, kein Preis. 

3. Der Endreim oder Reim im engem Sinne besteht ins. 
Gleichklang der Stammselbstlaute und der darauf folgenden Mit 
laute oder Silben. 

Zwei Worter r e i m e n, wenn sie im Selbstlaut der Haupt-
silbe und in alien folgenden Lauten ithereinstimmen; die vorher-
gehenden Laute dagegen mfissen verschieden sein. 

Die wichtigsten Arten des Reimes sind: 
a) der einsilbige, stumpf e oder mannlic he Reim, 

wenn er nur in der Hebung ruht, z. B. Glanz : Kranz, Wind: Kind, 
Duft: Luft. 

b) der zweisilbige, klingende oder weibliche Reim, 
wenn er von einer Hebung und einer Senkung gebildet wird, 
z. B. leben : geben, Lieder: wieder, Sonne: Wonne, trachten:: 
schlachten. 

c) der dreisilbige oder gleitende Reim findet sich nur 
in daktylischen Verseti, z. B. klingende: singende, bliihende: 
gliihende, glAnzende: xranzende. 

Die Reime mtissen rein sein, d. h. es muB vollige Gleich--
heit der reimenden Silben und WOrtern nach Lautbestand und 
Dauer herrschen (Herz: Schmerz, Wind: Kind, leben: geben, 
haben: Raben, Sonne: Wonne, klingende: singende). U n r e i n 
R e i m e nennt man solche, bei dentin die Laute nicht vollig. 
ubereinstimmen: 
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fehlt, drAun: Rhein (Verschiedenheit der Selbstlaute), 
Reich: Zweig, eigen: Leichen (Verschiedenheit der Mitlaute), 
Bahn : heran, Straf3en: lassen (Verschiedenheit der Dauer), 
Gebet: lebet, verblich: erblich (Verschiedenheit des Tones). 

Der Reim steht gewohnlich am Ende des Verses (E n d r e i m) 
und bindet so zwei oder mehrere Verse. Die Endreime konnen 
in Strophen g e p a art (a, a, b, b), gekreurt (a, b, a, b), 
umarmend (a,b,b,a)oder unterbrochen (a,b,c,b)sein: 

Zur Schmiede ging ein junger Held, 	a gepaart 
Er hatt' ein gutes Schwert besteilt; 	a 
Doch als er's wog in freier Hand, 
Das Schwert er viel zu schwer erfand. 	b 

Uhl an d, Das Schwert 

0 Konig Karl, mein Bruder hehr, 	a gekreurt 
0, daB ich floh von dir! 
Urn Liebe lieB ich Pracht und Ehr'; 	a 
Nun zurnst du schreklich mir. 

U h l a n d, Klein Roland 

Friede sei um diesen Grabstein her, 	a umarmend oder 
Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben 	b eingeschlossen 
Einen guten Mann begraben 
Und mir war er mehr! 	 a 

C l a u d i u s, Bei dem Grabe meines Vaters 

Ich ging im Walde 	a unterbrochen 
So fur mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn. 

G o et h e, Gefunden 

Auger den Endreimen finden sich auch B i n n e n- oder 
Mittelreime und Kehrreime oder Refrains. 

a) Reime, die i n n e r h a l b e i n e s Verses vorkommen, 
heiBen Binnenreime: 

Was klinget und singet die StraBe herauf? 
Uhland 

Und lehret die Madchen 
Und wehret den Knaben. 

Schiller,  Die Glocke 

b) Reime am Ende von Halbversen Mi ttelr eim e: 
Wir haben da die Gerber so meisterhaft gegerbt, 
Wir haben da die Farber so purpurrot gefarbt! 

Uhland 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



228 

Nun ist's dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, 
Zu waschen und zu strecken den narbenvollen Leib. 

c) Eine besondere Art des Reimes ist der K e h r r e i m oder 
Ref r a i n, die Wiederholung einzelner Worter, auch eines oder 
mehrerer Worter am Anfang, im Innern oder am Schlusse der 
einzelnen Strophen: 

Die Fenster a u f! die Herzen a u f 
Geschwinde, geschwinde! 
Der alte Winter will he r au s, 
Er trippelt angstlich durch das H a u s, 

Er windet bang sich in der B r u s t 
Und krammt zusammen seinen W u s t, 
Geschwinde, geschwinde! 

W. Mfille r, Frithlingseinzug 

C. Strophe 

Durch die Verbindung mehrerer Verse zu einem abgegrenzten 
Ganzen entsteht die Strophe. Die Strophen konnen nach Rhythmus, 
Reim und Verszahl sehr mannigfaltig sein. Es gibt zwei-, drei-
vierzeilige bis vierzehnzeilige Strophen. Innerhalb einer Strophe 
wird meist an derselben Versgattung (jambisch, trochaiscti usw.) 
festgehalten; nur die Lange der Verse wechselt oft, der A u s-
g a n g (stumpf oder klingend) noch offer. 

Vierzeilige Strophen kommen am haufigsten vor und zwar 
mit gekreurtem Reim (a b a b) oder mit unterbrochenem Reim 
(a b c b). In sechszeiligen Strophen kommen besonders vor 
die Reimstellungen a b a b c c oder a a b c c b. 

Beispiele vierzeiliger Strophen: 
Drei Hebungen : Ich weiB nicht was soli es bedeuten, a 

DaB ich so traurig bin; 
Ein Marchen aus alten Zeiten, 	a 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn b 

Hein e, Lorelei 

Vier Hebungen : Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? a 
Es ist der Vater mit seinem Kind. 	a 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er fait ihn sicher, er halt ihn warm. 

G o e t h e, ErlkOnig 

Sechs 	Es stand in alten Zeiten ein SchloB so hoch und hehr, 
Hebungen : Weit glanzt' es Ober die Lande bis an das blaue Meer. 

Uhlan d, Des Stingers Flitch 
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Das Sonett hat 14 Zeilen: 

Zwei Reime heiB' ich viermal kehren wieder 	a 
Und stelle sie geteilt in gleiche Reihen, 
DaB Kier und dort zwei, eingefaf3t von zweien, 
Im Doppelchore schweben auf und nieder. 	 a 

Dann schlingt des Gleichlauts Kette durch zwei Glieder 	a 
Sich, freier wechselnd, jegliches von dreien. 
In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen 
Die zartesten und stolzesten der Lieder. 	 a 

Den werd' ich nie mit meinen Zeilen -krAnzen, 
Den eitle Spielerei mein Wesen diirket 

	
d 

Und Eigensinn die kiinstlichen Gesetze; 

Doch wem in mir geheimer Zauber winket, 
Dem leih' ich Hoheit, Full' in engen Grenzen 
Und refines EbenmaB der GegensAtze. 

A. W. S c h l e g e 1, Das Sonett 

Die wichtigsten frem den Strophen sind: Die 
Ter z i n e (Dreivers) besteht aus drei ffinfftiBigen Jambenversen 
mit fortlaufenden gekreurten Reimen nach dem Schema a b a, 
b c c, c d c usw. Chamiss o, Die Kreuzschau. — Das Sonett 
(Klinggedicht) stammt aus dem Italienischen. Es hat 14 Zeilen 
und besteht aus funfful3igen Jamben; der erste Teil enthalt zwei 
vierzeilige, der letzte zwei dreizeilige Strophen. Rucker t, Ge-
harnischte Sonette. Welches Reimschema hat das Sonett? — Die 
St a n z e (Oktave, Achtvers) besteht aus acht funffilBigen jam-
bischen Versen. Reimschema meist a b a b a b c c. — 

Die wichtigsten einheimischen Strophen sind: 
a) Die Vier zeil e, die gebrauchlichste Strophe des deut-

schen Liedes oder des erzahlenden Gedichtes, besteht aus vier 
meist jambischen oder trochaischen, drei- oder viermal gehobenen 
Versen, deren Senkungen zuweilen zweisilbig sind. Die Reime 
stehen gepaart, gekreurt, umarmend oder unterbrochen. 

Beispiele: Goethe, Die wandelnde Glocke; Schiller, 
Schutzenlied; Uhlan d, Die Kapelle; Eic hen do r f f, Der Jager 
Abschied (mit Kehrreim); Seidel, An mein Vaterland usw. 

b) Die neue Nibelungenstrophe besteht auszwei 
DreiffiBlern mit ein- oder zweisilbigen Senkungen mit 
Auftakt (Die Senkung, die der ersten Hebung vorausgeht, nennt 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



230 

man Auftakt). Der erste DreiftiBler hat klingende n, der zweite 
stumpf en Ausgang. Beispiele: Uhlan d, Des Sangers Fluch; 
Chamisso, Das Riesenspielzeug. 

Anmerkung. Nach der Herkunft werden die Strophen in 
einheimische und in fremdlandische (antike, romanische, orienta-
lische) eingeteilt. 

I. Die althochdeutsche Dichtung (— 1100) 

Schon in der grauen V or zeit fuhlten sich die Germanen 
oft gedrungen zu dichten, zu singen und zu sagen. Mit Gesang 
rief man die Gotter an; Lieder ertonten bei Festgelagen und bei 
Begrabnissen; mit Gesang erzahlte man sich die Taten der GOtter 
und Heiden, ja mit Gesang, den man durch das Vorhalten der 
Schilde verstarkte, schreckte man den Feind. Von dem Inhalte 
dieser Gesange ist uns jedoch nichts uberliefert worden. 

Erst aus der Zeit der Volkerwanderung haben wir Nach-
richten fiber den Inhalt der Gesange der deutschen Vorfahren. 
Man sang von den Heldentaten des Ostgotenkonigs Theoderich 
(Dietrichs von Bern), des Hunnenkonigs Attila, des Burgunden-
Wigs Gunther, Siegfrieds usw. Sage und Geschichte vermischen 
sich dabei. In ihrer urspriinglichen Form sind freilich alle diese 
Heldensagen verloren gegangen, aber ihr Inhalt hat sich im 
Volksmunde lange erhalten und taucht in spaterer Zeit in Volks-
liedern, Volksbiichern und Volksepen wieder ad. 

Nur im Hildebrandsliede besitzen wir noch ein ursprung-
liches Stuck dieser Heldensagen in der althochdeutschen Sprache. 
Das alteste germanische Buch, von dem wir wissen, ist die 
gotische Bibelubersetzung von Ulfilas (Wulfila) aus dem 4. Jahr-
hundert. 

Mit der Einfuhrung des Christentums verstummte allmahlich 
der alte Volksgesang. Zwar lieB Karl der Grofie die alten Lieder 
und Sagen der Vorzeit sammeln, aber sie sind leider wieder 
verloren gegangen. Weil ihr heidnischer Inhalt an die germa-
nischen Gotter erinnerte, wurden sie unter Ludwig dem Frommen 
von der Geistlichkeit nicht nur verboten, sondern wahrscheinlich 
auch vernichtet. An die Stelle der heidnischen Heiden traten 
nun christliche, an die Stelle der Volksdichter die Geistlichen. 
Unter den Gedichten derselben sind als die wichtigsten her-
vorzuheben• die gereimten Evangelienbilcher: Der Helfand und 
der Christ. 
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Der Helfand (Heiland) soli auf Veranlassung Ludwigs des 
Frommen urn 830 von einem Sachsen gedichtet worden sein. 
Der Christ oder das Evangelienbach, urn 870 von dem Monche 
Otfried von WeiBenburg im Elsafi in althochdeutscher Sprache 
gedichtet und Ludwig dem Deutschen gewidmet, fiihrt an Stelle 
des Stabreims (Alliteration) zuerst den Endreim und die 
Strophe ein. 

Unter den sachsischen und frankischen Kaisern stirbt die 
deutsche Dichtung beinahe ganz ab. Die Bildung des Volks sinkt. 
Zwar ist an den Hofen und in den KlOstern eine gelehrte Bildung 
zu Hause, aber sie grundet sich auf die lateinische Sprache; 
daher dichtet man auch lateinisch, ja, man ilbertragt sogar alte 
1ieldensagen und Tiersagen ins Lateinische. Die beriihmteste der 
lateinischen Klosterdichtungen jener Zeit ist: Walther von Aqui-
lanien von dem MOnche Ekkehard in St. Gallen. 

II. Die mittelhochdeutsche Dichtung 
• ■4  

A. Die Dichtung im 12. und 13. Jahrhundert 

Im 12. Jahrhundert erhielt die deutsche Dichtung neue 
Nahrung und neues LebeR Burch die kreuzziige. Diese weckten 
die alte Sehnsucht nach Abenteuern und nach den Golcjschatzen 
des farben- und wuncterreicperi Morgenlandes, bracnten die 

- Ik 	t 	d 	in (IAli` verschiedens en Volker mi einan er 	eru rung, -erwei erten 
den Gedankenkreis, belebten die Phantasie 'anic.11das AnSChatie(n-- 

 fremder Lander und Sitten, begeisterten das Gemat, reg en u 
neuen Heldentaten an, forderten Handel und Gewerbe nncl 
den Wohlstand und macliten:niiiden mbrgenlandischen Sagen und 
Marclien, Legenden und' Wtindergeschichten bekannt. Die Ritter 

J 
nahmen in 'ever Zeit feinere, hOfische Sitten an, ubten sich in 

widtneten sich dem Frauen-,Itien-'iind 
Gottesdienst und iibernahinen ails den Handen der Geiltlichkeit_ 
die Pflege der DichtkiinSt. "bas ritterliche Kaisergeschlecht der 
Hohenstaufen schfitzte nicht nur die neuerstandene Kunst, 
sondern Obte ielb'St.15ichtende Fursten jener Zeit waren z. B. 
Heinrich 'Vr.;- Konradin, Hermann von Thuringen, Leopold von 
Osterreich, Otto IV. mit dem Pfeile, Markgraf von Brandenburg. 
So kam es, daB die Liebe zur Poesie alle Stande durchdrang und 
fahrende Sanger und Spielleute mit Harfe und FiedeliroriHof zu 
Hof, von Burg zu Burg, von Markt zu Markt 'iogen und ihre 
Lieder von der Herrlichkeit der alten Heiden und Konige ertiinen 
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lieBen. Wo ein Fest gefeiert wurde, vermiBte man un ern „den 
1-̀ dirrsinre Sanger, den Bringer der Lust, der 	m Klange fAvegte 

die Brust und mit gottlich erhabenen Lehren." (Schiller.) Uberall 
fanden die frOhlichen, liederrafientank-Veiti cgastlich Dach and 
als Lohn „eine goldene Kette" oder „einen Becher Weins in 
purem Golde." (Goethe.) 

Vergl. U h l a n d, Des Sangers Fluch. — Go e t h e, der 
Sanger. — Schille r, Der Graf von Habsburg. 

In jener ersten Bliitezeit entstanden die zwei grOBten 
deutschen nationalen Heldengediaire No-lksepen): Das Nibe-
lungenlied und die Gudrun, diese treuen Spiegel des deutschery 
Charakters in der Vo.rzeit. 

Hofische Poesfe:- Unter der hofischen (ritterlichen) Poesie 
der liltezeit versteht man diejenigen Dichtungen, in denen meist 
frem e S'hgenSiiiffe): n britischen Konige Artus und seiner 
Tafelrunde, vom heiligen Gral, von Karl dem GroBen) in kunst-,- , 
gemaf3er Weise verarbeitet worden sind. Durch die Kreuzzuge 
waren deutsche Ritter mit diesen Sagen bkannt geworden; 
Infahrten, Abenteuer, jiesen, Zauberei, Wunder u. a. werden 
hatifig darin geschildert.nbiese Dichtungen wurden namentlich 
von adeligen Sangern an den Furstenhofen gepflat a,  drei 
bedeutendsten hofischen Dichter sind: Hartmann von Aue 
(gestorben urn 1215, seine Hauptwerke sind: Erec, Iwein, Grego-
rius und Der arme Heinrich), Wolfram von Eschenbach (etwa 
1170-1220, seine Hauptwerke sind:Eatzioil, Titurel und Wille-
halm) und Gottfried von StraBburg (geboren urn 1170, sein 
Hauptwerk ist: Tristan und Isolde). 

Der Minnesang. Schon bei den alten Deutschen war die 
Frau hochgeachtet; sie war die Leiterin des hauslichen Kreises, die 
Huterin der Sitte und des Anstandes. Durch das Christentum, 
das die Gleichberechtigung der beiden Geschlechter nachdrficklich 
lehrte, wurde ihr Ansehen noch mehr gehoben. Daher kam es, 
daB im Mittelalter neben dem Gottes- und Herrendienste auch der 
Frauendienst fur eine hohe Tugend galt. Die Verehrung der Frau 
nannte man Minne, die Lieder, die sie priesen, Minnensang, die 
Dichter Minnesinger. (Siehe die 16. Obung!) Wie der Ritter im 
Turnier durch Kuhnheit, so warb der Sanger durch innigen Sang 
um die Huld der Frauen. Die Minnesanger dichteten aber auch 
religiose und vaterlandische Lieder. Auch sang man vom Sommer 
und seiner Wonne, vom Winter und seinen Schmerzen, von si1Ber 
Maienbliite und dem bittern Reif, der sie totet. (Sie sangen von 
Lenz und Liebe u. a. Uhland, Des Sangers Fluch.) Diese Anne- 
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Walther von der Vogelweide 

lieder waren melodisch und klangvoll, 
wurden zum Saitenspiel gesungen und 
hatten kunstvollen Strophenbau; doch 
muffle jeder seine Form ur d1 onweise 
selbst erfinden; wer in der Weie ein s 
andern dichtete, gait als Tonedieb._Da 
die meisten Sanger, obglealVttetifiCA 
Standes, nicht schreiben konnten, so 
gingen die Lieder oft lange nur von 
Mund zu Mund, bis sie jemand auf-
schrieb. Spater artete dv: ,. Minnesang 
in Kiinstelein4 tfneierei caupz,,_ 

Iise'rtel2ithliae -sle-Minnesanger 
Walther von der Vogelweide (etwa 
1165-1230). Siehe die 15. ()bung! 

cr)  B. Die Dichtung im 14. und 15. 

Mit dem Untergange 'der Hohenstaufen war auch die erste 
Bliftezeit der deutschen Dichtung vorilber. Die „kaiserlose, 
schreckliche Zeit" brachte das Faustrecht und robe Sitten, die 
Ritter entwohnten sich der hofischen Bildung und entarteten zu 
Raubern und Wegelagerern; die Geistlichen zeigten sich un-
wissend und unsittlich; die HOfe miBachteten die Poesie; an die 
Stelle der Sanger traten die Hofnarren; Hungersnot und Seuchen 
verdusterten die Gemuter. Unter solchen Umstanden konnte die 
Dichtung nicht gedeihen. Zwar rettete sie sich aus den Ritter-
hallen in die Werkstatten der Stadte, wo der Biirgerstand durch 
Handel, Gewerbe und Bundnisse aufbliihte, aber sie hatte wenig 
Gehalt und sank in dem Meistergesange zu einer leeren, wenn 
auch kunstreichen Reimerei herab. Doch entstanden in jener 
Zeit viele Volkslieder und die Anfange der dramatischen und 
satirischen Dichtung. 

Die Meistersanger. Die hohe Schule des kunstreichen 
Meistergesanges war Mainz; Nurnberg, StraBburg und Ulm waren 
die beruhmtesten TOchterschulen. Wer die Kunst erlernen wollte, 
ging zu einem Meister, der wenigstens einmal in der Singschule 
den Preis gewonrien hatte, und wurde unentgeltlich unterwiesen. 
Der Meister weihte den Schiller in die Geheimnisse der Tabulatur 
ein, d. h. in die Gesetze ihrer Dichtung. Hatte sie der Lehrling 
begriffen, so bat er die Gesellschaft urn Aufnahme. War er von 
loblichen Sitten und zeigte er guten Willen, so wurde ihm erlaubt„ 
in der Kirche den Singstuhl zu besteigen und eine Probe seiner 

Jahrhundert 
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Kunst abzulegen. Gelatig sie ihm, so wurde sein Wunsch erffillt. 
Freilich gelobte er nun, der Kunst stets treu zu sein, die Ehre der 
Gesellschaft zu wahren, sick stets friedlich zu betragen und 
kein Meisterlied durch Absingen auf den Stral3en zu entweihen. 
Dann bezahlte er das Einschreibegeld und gab einige MaB Wein 
zutn besten. 

Bei den gewohnlichen Versammlungen der Meistersinger 
waren weltliche Lieder erlaubt, nie aber in den Festschulen. Diese 
fanden dreimal im Jahre statt: zu Ostern, Pfingsten und Weih-
nachten in einer Kirche. Dann wurden nur Gedichte vorgetragen, 
deren Inhalt aus der Bibel oder den heiligen Sagen geschopft 
war. Wer am fehlerfreiesten sang, ward mit einer goldenen Kette 
geschmiickt, und wer nach ihm die Probe am besten bestand, mit 
einem silbernen Kranze. Wem dagegen grobe Fehler nachge-
wiesen wurden, der muf3te es durch Strafgeld bfiBen. Ein Versta 
gegen den Reim hief3 „Laster". Neben dem Singstuhl e, einer . 

Art Kanzel, stand das Gemerke, der Platz, wo die Kampfrichter 
saf3en und die Fehler anmerkten. So flog das Leben der Meister-
sanger unter erbaulichen und ergotzlichen Gesangen hin, und 
wenn einer aus der frohen Zunft abgerufen wurde, so ver-
sammelten sich seine Genossen urn sein Grab und sangen ihm 
das letzte Lied. (Siehe die 20. ()bung!) 

Wie der Meistergesang, so entwickelte sich auch das Volks-
lied aus dem Minnesange; namentlich gab die deutsche Wander-
lust dem Volksliede, der einzig wahren Poesie jener Zeit, Nah-
rung. Es hat den mannigfaltigsten Inhalt, denn dieser ist das 
wechselvolle Schicksal der Singenden. Der Reiter, der Jager, der 
Landsknecht, der Handwerksbursche, der Student, der Bettler, 
der Bauer, der Hirt, der Wanderer, die verschiedenen Stande —
sie alle haben in jener Zeit ihre Lieder, die naturlich und wahr, 
frisch und derb, wehtnfitig und tiefsinnig sind. Wie Waldhorntone 
klingen da die Kehrreime; Melodie und Text sind unzertrennbar 
verschmolzen. Wer sie dichtete, weiB man nicht, hochstens wird 
im Liede gesagt, „einer, der dabei gewesen". Auf alien Straf3en, 
in alien Herbergen und Werkstatten, unter der Dorflinde wie im 
Walde erklangen sie. (U h 1 a n d, Freie Kunst.) 

Die Narrheit und Gottlosigkeit, die Laster und Gebrechen 
der Zeit werden in Spottgedichten gegeiBelt. Die wichtigsten 
dieser satirischen Dichtungen sind Sebastian Brands Narrenschiff 
und das Tierepos Reineke Fuchs, das zwar noch alteren Ursprungs 
ist, aber im 15. Jahrhundert umgearbeitet wurde. 
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Aus derselben Zeit stammt auch der Till Eulenspiegel, ein 
vielgelesenes Volksbuch. Till ist einer von den zahlreichen fahren-
den Leuten jener Zeit, die Deutschland durchzogen und allerlei 
Schalkstreiche verfibten. 

Wahrend im Eulenspiegel die schlechten Volkswitze und 
Handwerkerschwanke erzahlt werden, verspottet das spatere 
Volksbuch von den Schildbiirgern die Narrheit und die tollen 
Streiche ganzer Gemeinden. („ Die deutschen Volksbacher" fur 
jung und alt wiedererzahlt von Gustav Schwab.) 

Auch die Anfange der dramatischen Dichtung fallen in 
diese Jahrhunderte. Sie entwickelte sich aus den geistlichen 
Spielen. Durch Geistliche wurden, namentlich zu hohen Festen, 
biblische Geschichten, das Leben der Maria, die Weisen aus -dem 
Morgenlande, das Leiden Jesu u. a. dramatisch dargestellt. Als 
in spaterer Zeit die Kirche die Menge der Zuschauer und Spieler 
nicht mehr fassen konnte, verlegte man den Schauplatz auf 
Markte, Klosterhiife oder freie Platze. Besonders zur Karnevals-
zeit liebte man es, sich zu vermummen und biblische Personen 
oder spaBhafte Geschichten, in denen sehr oft der Teufel eine Rolle 
spielt, darzustellen. Aus diesen Fastnachtsspielen bildeten sich die 
Anfange des Schauspiels. 

III. Die neuhochdeutsche Dichtung 
A. Die Dichtung im 16. Jahrhundert 

Durch die groBen Erfindungen und Entdeckungen verandert 
sich die Welt; die Bildung wachst, der Wohlstand steigt, besonders 
in den Stadten; die Kunst bluht auf und wird nametlich durch 
den ErzgieBer Peter Vischer, den Kupferstecher Albrecht Dilrer 
und die Maler Lukas Kranach und Hans Holbein gefOrdert; Uni-
versitaten werden gegrundet. Die Reformation bewegt die Tiefen 
tiller Gemuter und belebt den Glauben. Durch Luthers Bibel-
iibersetzung verbreitet sich die neuhochdeutsche Sprache. Alles 
dieses fordert die Dichtkunst; das Volkslied tont fort, der Meister-
gesang gewinnt an Bedeutung durch Hans Sachs, der neue Glaube 
und die gesteigerte Gottesinnigkeit erzeugen das Kirchenlied. 

—Die Mil3brauche und Torheiten der Zeit rufen satirische Dichtunge 
hervor. 

Die drei bedeutendsten Vertreter des 16. Jahrhunderts sind: 
Hans Sachs (1494-1576), der bedeutendste Meistersanger, 

war der Sohn eines Schneiders und wurde in dem kunstsinnigen 
und reichen Nurnberg geboren, besuchte die lateinische Schule, 
erlernte das Schuhmacherhandwerk und zugleich vom Leinweber 
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Nunnenbeck die Regeln des Meistergesanges, wanderte als Ge- 
selle durch einen grolien Teil des Vaterlandes, hielt sich am 
langsten und liebsten in denjenigen Stadten auf,' wo Sanger- 
schulen bestanden, sammelte dabei viele „Tone und Weisen", aber 
mit seinen allezeit offenen Sinnen auch reiche Lebenserfahrungen, 
und lie6 sich dann in seiner Vaterstadt als Meister nieder. Hier 
war er nun ebenso fleiBig mit der Feder wie mit dem Leder. Wie 
fruchtbar er war, ersieht man daraus, daB er selbst fiber 6000 
Dichtungen, und zwar Komodien, TragOdien, Schwanke (Sankt 
Peter mit der GeiB, Sankt Peter und die Landsknechte, Das 
Schlaraffenland u. a.), Fastnachtspiele, Fabeln, Lieder und Mei- 

stersange gedichtet und gesammelt hat. 
Unter seinen Dichtungen befindet sich 
selbstverstandlich sehr viel Unbedeuten- 
des, aber er war keineswegs ein bloBer 
Reimer, sondern auch ein wirklicher 
Dichter. Viele von seinen Erzahlungen 
und Stticken offenbaren einen kiistlichen 
Humor, und er wird zu den besten deut- 
schen Humoristen gezahlt. Seine Bele- 
senheit beschamte viele Gelehrte. Seine 
Stoffe entnahm er lateinischen und grie- 
chischen Sagen, der Heldensage, der Le- 
gende, der Bibel, den Volksbfichern und 

dem Leben. Er war ein echter Sittenprediger seiner Zeit, der 
„zum Preise der Tugend und zur Schmach des Lasters und den 
Traurigen zur FrOhlichkeit, aber frei von Unsitte" dichtete. Sein 
frommes, kindliches Gemiit und sein klarer Verstand machten ihn 
zum Freunde der Reformation, und Luther zu Ehren dichtete er: 
„Die Wittenbergische Nachtigall, die man jetzt floret uberall". 
Allzeit war er ein begeisterter Verehrer des Vaterlandes und 
sagte nicht nur dem gemeinen Volke, sondern auch den 
Fursten, den Geistlichen und dem Papste ungeschminkt die 
Wahrheit. Durch seine Dramen und Fastnachtspiele wurde 
er der Forderer des deutschen Schauspiels. Seine schalkhafte 
spaBige Natur, die sich so vorzfiglich in seinen Schwanken 
ausspricht, bewahrte er sich bis in sein hohes Alter. Er 
hatte die Gewohnheit, seinen Namen, wie auch Jahr und Tag, 
am Ende der Dichtung, reimweise anzugeben. Nachdem er lange 
vergessen gewesen, hat Goethe zuerst wieder auf ihn lobend 
merksam gemacht durch ein in Ton und Vers des Altmeisters ver-
faBtes schones Gedicht: „Erklarung eines alten HOIzschnitteS, 
vorstellend Hans Sachsens poetische Sendmig". In Ntirriberg 
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wurde ihm 1874 ein Denkmal errichtet. Ein anderes haben ihm 
Richard Wagner in seiner Oper „Die Meistersinger" und Martin 
Greif in seinem Schauspiel „Hans Sachs" errichtet. 

Martin Luther (1983-1596) ist der Vater des Kirchenliedes. 
Er kannte die Wirkung des religiosen Gesanges auf das Gemtit 
des Volks, darum erhob er den Kirchengesang zum Gemeinde-
gesang und zu einem wichtigen Bestandteile des Gottesdienstes. 
Er selbst dichtete im echten Volksfore37 flierrliche Kirchenlieder, 
teils neu, teils durch Obersetzung alter lateinischer Kirchen-

gesange. Die schOnsten sind: Wir glauben all' an einen Gott; 
Ein' feste Burg ist unter Gott; Vom Himmel hock, da komm' 
ich her; Aus tiefer Not schrei' ich zu dir. 

Luther ersann auch die Melodien 
zu diesen Lietleihuid sang sie oft mit 
der Laute, am Fenster stehend und nach 
dem Himmel blickend. Da er auch seine 
Freunde bat, solche Lieder zu dichten, 
so vermehrte sich der Kirchenlieder-
scha Sefirrasch ; auf den Fltigeln des 
Gesanges flog das neue Irennetnics von 

Land zu Land. Von seinet iiLeisfungen 

als Schriftsteller ist seine Bibeliiberset-

zungzunennen, durch welche er die neu-
hochdeutsche Schriftsprache in gewis-
sem Sinne begriindet hat. Auch als selb- 
standiger Schriftsteller ist er der grate deutsche Prosaiker vor 
Lessing. Von seinen uberaus zahlreichen und mannigfaltigen 
Prosaschriften seien nur genannt die drei reformatorischen Haupt-

schriften des Jahres 1520: An den christlichen Adel deutscher 
Nation, von des christlichen Standes Besserung; Von der baby-
lonischen Gefangenschaft der Kirche; Von der Freiheit eines 

Christenmenschen. Unmittelbar im Dienste der Reformation ste-

hen ferner seine Predigten, Katechismen, Bibelauslegungen und 

theologische Schriften. Noch bekannt ist er auch durch seine 

vertrauten Briefe, durch seine kleinen weltlichen Schriften und 

durch seine Verdeutschung der asopischen Fabeln. 

Johann Fischart (1545-1589), der sich unter den satiri-
schen Dichtern dieses Jarhunderts auszeichnet, eifert in semen 
Schriften gegen die Torheiten der Menschen. In launiger, wit-
ziger Weise verspottet er die Verschwendung, den Gelehrten-
und Adelsstolz, die Trunk- und Raufsucht, die Spiel- und 
ProzeBsucht, die Kleiderpracht und alles undeutsche Wesen. Wie 
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Luther der Prediger eines besseren Glaubens, so war er der 
Prediger besserer Sitten. Seine Schriften wurden zu seiner Zeit 
so viel gelesen, daft sie nicht genug gedruckt werden konnten. 
Dabei war er ein grof3es Sprachtalent und unerschOpflich in 
neuen, seltsamen Wortbildungen. 

B. Die Dichtung im 17. Jahrhundert 
Mit dem DreiBigjahrigen Kriege (1618-1648) bricht die 

•  
trubste Zeit herein. Protestanten und Katholiken bekampfen sich; 
fremde Kriegsheere tummeln sich auf deutschem Boden und ver-
breiten Elend und Schrecken; die Bildung nimmt in alien Standen 
ab, die Roheit hingegen zu; Handel und Gewerbe werden unter-
bunden und der Wohlstand vernichtet; Hunger und Seuchen wuten 
unter dem Volke. Unter solchen StOrmen entblattert sich die 
Blume der Poesie. Durch einen schmachvollen Frieden zer-
brockelt Deutschland in viele kleine Staaten; es wird politisch 
abhangig von Frankreich und folgt diesem auch in Sitte, Tracht 
und Sprache. Die hoheren Stande verlieren das Nationalgefithl, 
prunken mit auslandischer Bildung und kiimmern sich wenig urn. 
das verarmte Volk und das verodete Land. Auch die Sprache 
verfallt und wird zu einem Kauderwelsch. Die Dichtung wird 
Sache der Gelehrten, aber ihre Dichtungen sind dem Volke 
unverstandlich und haben wenig Wert; sie sind meist nur Nach-
ahmungen auslandischer Werke. Erfreulich war es hingegen, dafi 
sich Gesellschaften zur Reinhaltung der Sprache bildeten, schle-sische Dichter die Pflege deutscher Poesie wieder anregten und 
die Not der Zeit herrliche Kirchenlieder hervorrief. 

Die erste Anregung zur Pflege der Poesie im 17. Jahr-
hundert ging von der ersten schlesischen Dichterschule aus, deren Begrunder Martin Opitz (1597-1639) war. Seine Zeit ruhmte 
ihn als den „Vater der deutschen Dichtkunsta. Er machte sich am 
meisten verdient durch die Schrift: Von der deutschen Poeterei 
(1624), worin er den regelmaBigen Wechsel zwischen betonten 
und unbetonten Silben, Hebungen und Senkungen, ferner den 
Gebrauch der reinen hochdeutschen Sprache und das Versmag des Alexandriners forderte. Opitz besserte mithin die Form der 
Dichtung und fiihrte ihr neue Freunde zu, aber seine Dichtungen 
selbst sagen uns in ihrem Inhalte nicht mehr zu. 

Zu den beriihmtesten Liederdichtern jener Zeit gehiiren: 
Paul Fleming, Simon Dach, Paul Gerhardt. 

Unter den satirischen Dichtern zeichnet sich Friedrich von Logau aus, der 4000 Epigramme verfaBte. 
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Der bedeutendste Roman des 17. Jahrhunderts ist der Simpli-
zissimus von Christoffel von Grimmelshausen (1624- 1676). 
In demselben wird das Elend, die Entsittlichung, die Roheit, 
Zitgellosigkeit und Verwilderung des deutschen Lebens wahrend 
des DreiBigjahrigen Krieges in vorziiglicher Weise dargestellt. 

Der vorzuglichste Satiriker und Sittenschilderer jener Zeit 
ist Johann Michael Moscherosch (1601 — 1669). 

C. Die Dichtung im 18. Jahrhundert 
Die Schwache und Zerrissenheit Deutschlands dauert noch 

eine Zeitlang fort. Wahrend an den Mien und Adelssitzen Ver-
schwendung herrscht und die Pracht Ludwigs XIV. in Versailles 
nachgeahmt wird, seufzt das Volk unter grof3em Drucke. Die 
Gelehrten und Dichter schmeicheln den GroBen und halten es 
unter ihrer Wurde, in der Sprache des Volkes zu schreiben und 
zu lehren. Man verachtet die Muttersprache und halt die franzei-
siche Sprache und ihre Literatur fur besser. Freilich war die 
Literatur der Franzosen und Englander damals bedeutender als 
die deutsche; ihre Blutezeit war bereits voruber; die Englander 
besaBen schon die klassischen Werke eines S h a k e s p e a r e, 
Milton u. a., die Franzosen die eines Voltaire,  Ra c in e, 
Moliere u. a. Solange noch der groBe Mangel an nationaler 
Gesinnung, an Freiheit und allgemeinem Wohlbefinden vorhanden 
war, konnten freilich ahnliche klassische Werke bei den Deutschen 
nicht entstehen. In der Mitte des Jahrhunderts anderten sich aber 
diese widrigen Zustande. Es hoben sich die Bildung und der Sinn 
fiir Freiheit; groBe Gelehrte, wie Leibniz und Thomasius, traten 
fiir die deutsche Spache ein; Dichter, wie Gottsched und Bodmer, 

Haller und Hagedorn, erweckten durch Ubersetzung englischer 
und franzOsischer Dichter grOBeres Interesse fur die Dichtkunst 
und verbesserten auch die Muttersprache; die Taten Friedrichs 

des Groflen belebten das Nationalgefuhl; der Bilrgerstand wurde 
Trager des deutschen Geistes, und eine langere Friedenszeit war 
der Beschaftigung mit der Kunst und Wissenschaft forderlich. 
Hochbegabte Manner schlugen nun neue Bahnen ein. Klopstock 
weckt Begeisterung im Volke ftir das Vaterland und den christ -
lichen Glauben und gibt der Sprache Wurde und Erhabenheit; . 

Lessing stellt neue Gesetze und Regeln fur die Dichtkunst auf, 
zeigt durch eigene Dichtungen den rechten Weg und gibt der 
Sprache Klahrheit und Scharfe; Herder macht auf die Schonheit . 

der Volkspoesie aufmerksam, und gibt der Sprache Schwung und 
Bilderreichtum. Auf dem von ihnen bestellten Boden dichtetem 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



240 

nun die beiden groBten Geister des Jahrhunderts, Goethe und 
Schiller, ihre Meisterwerke. Die zweite Bliitezeit der National-
literatur bricht an. Durch die Anregungen dieser Manner wachst 
die Schar der Dichter nun immer mehr. 

1. Vorboten einer neuen Blutezeit 
Der erste groBe Volksdichter wurde Christi_ an Furchtegoft 

Gellert (1715-1769), der Sohn eines Predigers aus Hainichen in 
Sachsen. Er studierte Theologie, erwies sich aber zum Predigen 
zu angstlich und schwachlich und wurde darum Professor der. 
Poesie, Beredsamkeit und Moral in Leipzig. Als solcher hielt er 
Vorlesungen, die sehr zahlreich besucht waren und auch von 
Goethe gehOrt wurden; die Studenten verehrten ihn wie einen 
Vater und schauten mit Recht in ihm das Vorbild der Demut, der 
Treue, des Fleil3es, der Gottesfurcht, der Liebe und Barmherzig-
keit. Er tat viel Gutes, obgleich er wenig Gehalt hatte. Die reli-
gieose Bildung des Volks fOrderte er durch geistliche Lieder, z. B. 
Wenn ich, o Schopfer, deine Macht; Wie gro,8 ist des Allmeichrgen 
Gate; Mein erst Gefahl sei Preis und Dank u. a. In diesen 
Liedern haben Tausende Trost und Erbauung gefunden. Die sitt-
liche Bildung fOrderte er durch seine „Fabeln" (Der Zeisig, Der 
Tanzbar, Das Land der Hinkenden, Der Blinde und der Lahme, 
Der ProzeB, Der griine Esel, Der arme Schiffer, Der Maier, Der 
Bauer und sein Sohn, Die beiden Wachter, Till u. a.), die herzlich 
und heiter und voll guter Lehren sind. Seines liebenswfirdigen 
und edlen Charakters wegen, der sich auch in seinen Schriften 
aussprach, war er alien lieb und wert. Konig Friedrich der Grof3e, 
Ffirsten, Edelleute, Arme, Bauern und Soldaten suchten ihn auf 
und dankten ihm fiir seine Schriften, die ungewohnlichen Beifall 
fanden und nah und fern gelesen wurden; seine Fabeln lernte 
alt und Jung auswendig. — Seine Schriften werden zwar heute 
nicht mehr so fleif3ig gelesen wie zu seiner Zeit, aber sein Ver-
dienst, den Sinn des Volkes ffir die Dichtkunst gewonnen zu 
haben, bleibt ihm ungeschmalert. 

In ahnlicher Weise dichteten auch die preuf3ischen Dichter 
Ludwig Gleim (1719- 1803) und Ewald von Kleist (1715- 1759). 

2. Neue Bahnen 
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) wurde in Qued-

linburg geboren. Sein Vater war ein frommer Mann, der das 
franzOsische Wesen seiner Zeit haBte und es nie Litt, daB in 
seiner Gegenwart die Religion vespottet wurde; seine Mutter war 
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eine treue, treffliche Hausfrau. Klopstock besuchte die beruhmte 
Klosterschule zu Pforta, studierte dann Theologie, dichtete in 
Leipzig die ersten 3 Gesange vom M e s s i a s, die groBes Auf-
sehen erregten und alien sofort einen grof3en Dichter verrieten, 
wurde Hauslehrer, verbrachte eine Zeit beim schweizer Dichter 
Bodmer in Ziirich und folgte einem Rufe KOnig Friedrichs V. von 
Danemark nach Kopenhagen, wo er seinen Messias, durch ein 
Jahresgehalt vom Konig unterstfit2t, frei von Sorgen, vollendete. 
Spater ging er nach Hamburg, wo er mit den Worten: ,,Wir 
sind alle in Gottes Hand gezeichnet!" starb. 

Das Meister werk Klopstocks ist 
der M e s s i a s, ein in Hexametern 
geschriebenes religiOses Epos in 20 
Gesangen. Es ftihrt uns zunachst in 
glen Himmel, wo Gott und Christus den 
RatschluB der Erlosung der Mensch-
heit fassen, dann in die Hone, wo sich 
Satan wider den Messias verschwort, 
und zuletzt auf die Erde, wo der 
Heiland die ErlOsung ins Werk setzt. 
Wird auch dieses groBartige Gedicht 
heute nur noch wenig gelesen, so 
begeisterte es doch zu seiner Zeit die 
ganze gebildete Welt. Bekannt sind auch Klopstocks vater-
landisehe Dramen: Die Hermanns Schlacht, Hermann 
und die Fursten und Hermanns Tod, in denen er das . 

Schicksal des ROmerbesiegers Arminius (= Hermann) dramatisiert. 
Seine hohe Begabung auf dem Gebiete der Lyrik kam eigentlich 

,
erst zu ihrem vollen Rechte in seinen 0 d e n. Hier tragt er in 
schwungvoller Begeisterung die erhabensten Gedanken vor. Die 
vorzilglichsten Stoffe dieser Gedichte sind Religion, Freundschaft, 

Liebe und Vaterland. 

Gottfried August Burger (1747-1794), Sohn eines Pfar-

rers, verriet schon als Knabe Anlage zum Dichten, lebte als 
Student in Halle und Gottingen lustig und ausgelassen und 
fuhlte sich nur zu bald als Mann unglucklich, weil er seine 
Leidenschaften nicht beherrschen gelernt hatte. Er war der erste 

deutsche Balladendichter. Seine bertihmteste Ballade ist „L enor e," 
durch die er far Deutschland der Schopfer dieser Dichtungsart 
wurde. Dieses Gedicht schildert mit dramatischer Lebendigkeit, 

Nemaeka 6itanka, VIII 	
16 
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wie ein im Siebenjahrigen Kriege 
gefallener Held das seiner Braut ge-
gebene Versprechen einlost, indem er 
sich nach einem schauervollen nacht-
lichen Geisterritte mit ihr im Grabe-
vermahlt. Bekannt sind ferner seine-
BeHaden: Der wilde Jager, Das-
Lied vom braven Man'n, Des-
Pfarrers Tochter von Tau-
benhain, Der Kaiser und der 
A b t und die poetische Erzahlung D i e 
K u h. Er schrieb auBerdem lyrische Ge-
dichte voll leidenschafdichen Schwun- 

ges und herzlicher Innigkeit und verfaBte das lustige Volksbuch 
von Miinchhausens wunderbaren Reisen. Burger 
stimmte seine klang- und phantasievollen Gedichte nach dem

. 

Volkstone, streifte aber dabei oft an das Unedle. 

Johann Peter Hebei (1760-1826) war der Sohn eines armerr 
Webers in Hausen im Schwarzwalde. Sein Vater starb schon, als-
er nur ein Jahr alt war, und die Mutter, ehe er noch die Schule 
verlassen hatte. Da nahmen sich gute Menschen des strebsamen 
und begabten Knaben an, lieBen ihn das Gymnasium besuchen 
und gaben ihm auch noch die Mittel zum Studium der Theologie-
Hebei wurde zuerst Lehrer, dann Geistlicher und zuletzt Kirchen-
rat in Karlsruhe. Er starb, hoch verehrt und allgemein beliebtf 
auf einer Reise in Schwetzingen. Er dichtete in der sinnigen und 
treuherzigen Sprache seiner Heimat Die alemannischen 
Li e de r, in denen uns sein tiefklares, kindlich heiteres Gemat 
so anmutet. Er ist aber heute am besten bekannt als Verfasser 
munterer und belehrender Erzahlungen in Prosa, die er unter 
dem Titel Schatzkastlein des rheinischen Haus-
f r e u n d e s herausgab. Diese Erzahlungen zeichnen sich durch 
frischen Humor und Gemut aus und werden noch heute von Ge-
bildeten und Ungebildeten gern gelesen. Hebei gehort zu den 
popularsten deutschen Dichtern. Seine alemannischen Gedichte 
abersetzte Robert Reinick ins Neuhochdeutsche. 

Christoph Martin Wieland (1733-1813) wurde als Sohn 
eines Geistlichen in dem schwabischen Flecken Oberholzheim 
bei Biberach geboren. Als Jangling schwarmte er far die Dicht-
kunst Klopstocks, aber seine religiose Begeisterung wurde bald 
durch die Neigung zu einem. sinnlichen, freien Lebensgenusse- 
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verdrangt, die er durch die Lekttire der englischen und franzO-
sischen Schriftsteller gewann. Dadurch wuf3te er aber gerade bei 
der fur franzOsische Bildung eingenommenen vornehmen Gesell-
schaft die deutsche Literatur wieder zu Ehren zu bringen. 1769 
erhielt er eine Professur der Philosophie an der Universitat zu 
Erfurt. Bald darauf wurde er 1772 von der Herzogin Amalia als 
Erzieher des Prinzen Karl August nach Weimar berufen, wo 
er bis zu seinem Tode mit Herder, Schiller und Goethe verkehrte. 

Von den Schriften Wielands verdienen hervorgehoben zu 
werden: „O b e r o n", ein romantisches Heldengedicht in 12 Ge-
sangen; die Romane: „D on S y 1 v i o 
von Rosalv a", eine Nachahmung 
des spanichen Don Quijote; „A g a-
thon" und die „Abderiten", zwei 
Werke in griechischem Gewande ; 
„M u s a r i o n", ein geistreiches Ge-
dicht und „Der goldene Spie-
g e 1", eine didaktische Schrift. Seine 
Werke wurden zu seiner Zeit viel ge-
lesen, denn er erwarb sich ein groBes 
Verdienst dadurch, dai3 er der deut-
schen Sprache Anmut und Gefallig-
keit zu verleihen wuBte. Auch als ge- 
schmackvoller U b e r s e t z e r antiker Schriftsteller (vor allem 
der ihm geistesverwandten Lucian und Horaz) hat er sich verdient 
gemacht. Er lieferte die erste deutsche Shakespearefibe r-
s e t z u n g. Er war lange Zeit Herausgeber der vorziiglichen 
und einfluf3reichen Zeitschrift „D er deutche Merku r". 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) war slavischer , 

Abstammung, wie schon sein Familienname bezeugt (Lessing 
Lesnik). Er war der Geburt nach Lausitzer Serbe, geboren 

im Dorfe Kamenz in der Oberlausitz. Er war der Sohn eines 
gelehrten Geistlichen und liebte schon als Knabe von 7 Jahren 
vor allem die Bucher. Er besuchte die Fiirstenschule in Mei8en, 
lernte sehr fleif3ig und bei seinen grof3en Geistesanlagen rasch 
and bezog schon mit 17 Jahren die Universitat Leipzig, um nach 
dem Willen seiner Eltern Theologie zu studieren. Hier aber Wine 
er sich unwiderstehlich zum Theaterwesen hingezogen. Ober 
semen Umgang mit „Komodianten", die damals noch nicht das 
Ansehen der Schauspieler von heute genossen, waren seine 
Eltern sehr unzufrieden. Als sie aber sahen, da13 er bei alledem 
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Tuchtiges gelernt und geleistet hatte, IieBen sie ihm die Wahl 
seines Lebensweges frei. Da er schon mehrere Lustspiele ,  ge-
schrieben hatte, die Beifall gefunden haben, so widmete er sich 
nun ganz der Dichtkunst. Er lebte als Schriftsteller langere Zeit 
in Berlin, Breslau und Hamburg. Endlich wurde er Bibliothekar 

in Wolfenbiittel und starb in Braun-
schweig, aber so arm, daB ihn der 
Herzog auf Staatskosten begraben 

Lessing war ein groBer Denker. 
Mit auBerordentlicher Gelehrsamkeit 
verband er einen seltenen Scharfsinn 
und Forschertrieb. Ihm gait • es als 
Hiichstes, die Wahrheit zu suchen 
und andern den Weg zu ihr zu zeigen. 
Er war in mehrfacher Hinsicht ein 
„Wegweiser der Nation". Mit Recht 
nannte ihn Herder den ersten Kunst- 
richter in Deutschland. Durch seine 

kritischen Werke hat er die deutsche Literatur zu den reinen Quellen 
der altklassischen Kunst hingeftihrt. In seinen dichterischen Werken 
ist er namentlich ftir das Drama bahnbrechend geworden. Sein Stil 
wird immer als ein Muster von Klarheit und Scharfe des Aus-
druckes gelten; ihm verdanken die Deutschen die Ausbildung 
ihrer Prosa. In dem Werke „L a o k o o n" hat er zuerst die Ge-
setze der Poesie und Malerei entwickelt. In seiner „H am b u r-
g i s c h e n Dr am a t u r g i e" hat er den Deutschen den fal-
schen Glauhen genommen, daB die franzOsischen Theaterstiicke 
durchaus mustergtiltig seien, und gezeigt, wie man Besseres ver-
moge. Mit seinem musterhaften Lustspiele „M inn a von 
Barnhel m" wurde er der SchOpfer des nationalen Dramas. 
In „E milia Gal o t t i" liefert er auf dem Gebiete des Trauer-
spiels ein Meisterwerk. In dem Drama „N a t h a n der Weis e" 
aber schuf er ein Evangelium der Humanitat, d. h. echter, edler 
Menschlichkeit. Noch sind bekannt seine „L iteraturbrief e", 
worm er namentlich gegen die franzOsischen Klassiker kampfte, 
die durch sklavische Nachahmung in Deutschland zur Herrschaft 
gelangt waren. Auch in den „F a b e 1 n" hat Lessing Grofies 
geleistet. 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) war tiberaus 
fleiBig, suchte sich durch Lesen zu bilden und lieh sich zu 
diesem Zwecke Bucher tiberallher. Nachdem er bis zum 16. 
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Jahre bei einem Pfarrer Schreiber gewesen war und mit dessen 
Hilfe die alten Sprachen gelernt 
hatte, ging er nach Konigsberg, urn 
Theologie and Philosophie zu stu-
dieren. Hier empfing er die reichste 
Anregung durch den bertihmten 
Philosophen Immanuel Kant. Er 
wurde erst Lehrer, dann Prediger. 
Darauf unternahm er zu seiner 
weiteren Ausbildung Reisen, lernte 
Lessing und den jungen Goethe 
kennen und erhielt eine ehren-
voile Anstellung als Hofprediger in 
Bfickeburg. 1776 wurde er durch 
Goethes Vermittelung als Hof pre-
diger und Generalsuperintendent 
nach der Musenstadt Weimar be- 
rufen. Herder war ein bedeutender Genius, der auf verschiedenen 
Gebieten wirkte. Seine schriftstellerische Tatigkeit erstreckte sich 
auf Religion und Theologie, Philosophie, Philologie, Geschichte, 
Asthetik und Poesie. Auf alien diesen Gebieten wirkte er anre-
gend und belebend. Er erweckte in dem deutschen Volke das 
Verstandnis und den Sinn fur die Naturpoesie, die ihm hock fiber 
der Kunstpoesie stand, und fiihrte die deutsche Literatur den 
Quellen zuruck, wo sie neue Kraft und neues Leben schopfte. 
Wahre Naturpoesie fand er bei Homer, in Ossian (einem Volks-

sanger der keltischen Hochschotten, der im 3. Jahrhundert lebte), 
in den alten Volksliedern, in der hebraischen Poesie des alten 
Testaments und bei Shakespeare. Eine reiche Sammlung vorzug-
licher Volkslieder der verschiedensten Volker und Zeiten gab 
er selbst unter dem Titel „S ti mm en der V O 1 k er in 
Li e d e r n" heraus, darunter auch vier stidslavische Heldenlieder, 
und unter ihnen das wunderschone Lied .Klaggesang von der 

.
edlen Frauen des Asan Aga" in Goethes Ubersetzung. Diese Lie-
der sind nicht nur tibersetzt, sondern auch durch Reproduktion 
zu eigenen Schopfungen geworden. In ahnlicher Weise hat er 
die deutsche Literatur mit einer genialen Ubersetzung von spa-
nischen Romanzen bereichert, welche den „C i d" besingen. 
Seine zahlreichen philosophisch - historischen Schriften predigen 
alle die hohe Lehre, daB die Humanitfit das Ziel aller Kultur sei. 
Seine Hauptwerke auf diesem Gebiete sind die „1 de en z u r 
Philosophie der Geschichte der Menschheit", 
ein poesiereiches Werk, und die „B r i e•f e zur B e f or d e- 
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rung der Hum a n i t5 t". Herders eigene Gedichte sind 
meist lehrhaft und ohne groBen literarischen Wert. Er wies nach, 
was die Kunstpoesie von der Volkspoesie zu lernen habe, und 
erwarb sich dadurch das hohe Verdienst, dab nach ihm die Poesie 
nach Form und Inhalt volkstumlicher wurde. 

3. Die Bliitezeit der deutschen Nationalliteratur 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). Der gr613te un- 

ter den deutschen Dichtern, Johann Wolfga n g Goeth e, 
wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren, wo 
sein Vater als wohlhabender Rentier mit dem Titel Kaiserlicher 
Rat lebte. Dieser weckte in dem Knaben friihzeitig den Sinn fur 
das Sch6ne, die Kraft des Willens und die Liebe zu ernster 
Tatigkeit, wahrend die freisinnige junge Mutter, mit ihrer leb- 
haften Phantasie und Erzahlergabe auf ihn zu wirken wuBte. 
Unterricht wurde ihm durch seinen feingebildeten Vater und 
einige Lehrer im Elternhause erteilt, und so erhielt der im Lesen 
der mannigfachsten Bucher und im Lernen verschiedener Sprachen 
unermudliche Knabe schon frith eine vielseitige Bildung. Mit 
einem ffir sein Alter auBerordentlich reichen Wissen ausgestattet, 
ging der sechzehnjahrige Goethe auf den Wunsch seines Vaters 
nach Leipzig, um die Rechte zu studieren. Aber nach drei Jahren 
kehrte er infolge einer heftigen Krankheit nach Frankfurt, in das 
elterliche Haus, zuruck, erholte sich hier und ging 1770 each 
Straf3burg, urn seine Rechtsstudien zu vollenden. Dort schloB er 
die fur seine Entwicklung ungemein wichtige Freundschaft mit 

Herder, der ihn auf das Volkslied, auf 
den altschottischen Sanger Ossian und 
den Englander Shakespeare hinwies.- 

Nachdem er seine juristischen 
Studien abgeschlossen hatte, kehrte er 
in die Vaterstadt zuruck. Hier begann 
er als Advol4t seine praktische Tatig- 
keit. Aber diese sagte ihm nicht zu. 
Sein Herz drangte ihn mit aller Gewalt 
in die Laufbahn des Dichters. Im vater- 
lichen Hause schuf er die ersten Dich- 
tungen, die seinen Namen sofort be- 
kannt machten, das Schauspiel G o t z 

von Berlichingen und den Roman Die Leiden des 
j u n g e n W e r the r. Aus dieser Zeit stammen auch die Dra- 
men: Clavigo und Steil a. Sein Ruhm zog bald mancherlei 
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bedeutende Manner nach Frankfurt, die als Gaste in Goethes 
Haus willkommen waren, so L a v ate r, Klopstock und 
die Graf en St o 1 b er g, mit denen er in die Schweiz reiste. 
Auf dieser Reise machte er die Bekanntschaft des Erbprinzen 
Karl August von Weimar, der ihn spater zu sich nach Wei-
mar einlud und mit Ehren und Wurden tiberhaufte. Hier bildete 
Goethe den Mittelpunkt eines Kreises von Dichtern und kunst-
verstandigen Mannern und Frauen, darunter die geistvolle Mutter 
des Erbprinzen, die Herzogin Amali a, Wielan d, Karl 
A u g u s t, der in seinem Lande alle Bestrebungen ftir Kunst und 
Wissenschaft groBartig unterstutzte und beschtitzte, die gemfitvolle 
Frau von Stein, Herder, Musaus und seit 1799 auch 
S chill e r. In diesem Kreise wurden nicht nur die neuen Dich-
tungen vorgelesen und gepruft, sondern meist auch zuerst auf 
der Buhne aufgefithrt. Weimar wurde der deutsche Musenhof und 
von hier ging die Sonne klassischer Dichtung auf. Goethe wurde 
zuerst Geheimrat, dann Kammerprasident und Minister. Als 
solcher wirkte er zwar fur den Staat mancherlei Gutes, aber er sah 
bald ein, daB die Staatsgeschafte ihn zu sehr von der Dicht-
kunst abgezogen haben. Darum reiste er auf zwei Jahre nach 
Italien. Dort beendete er seine schon begonnenen Meisterwerke: 
Iphigenie auf Tauris, Egmont und Torquato 
T a s s o. 1788 kehrte er nach Weimar zurtick, bearbeitete den 
Reineke F u c h s, beschaftigte sich eingehend mit mancherlei 
Wissenschaften, wie Botanik, Farbenlehre, Anatomie, Mineralogie 
und glaubte ftir die Dichtkunst nichts Bedeutendes mehr leisten 
zu ki5nnen. Da schenkte ihm die Vorsehung einen Freund, dem 

,
es beschieden war, ihm die „zweite Jugend" zu verleihen und ihn 
wieder zum Dichter zu machen. Dieser Freund war Schille r. 
Zwar hatten sie sich schon hither gesehen, aber sie waren einan-
der fremd geblieben. Erst im Jahre 1794, nachdem Schiller Goethe 
zu gemeinsamer Tatigkeit an seiner ZeitschriIt Die H o r e n 
aufgefordert hatte, schlossen sie den beriihmten FreundSchafts-
band. 1799 kam Schiller auf immer nach Weimar. Im Verkehr mit 
Schiller begann nun • fur Goethe eine neue Zeit des Schaffens. 
Auf eine Reihe der sch6nsten Balla den und R o m an z e n 
folgte der RomanWilhelm Meisters Lehrjahreunddas 
Meisterwerk auf epischem Gebiete Hermann und D o r othe a. 
— Da wurde leider durch die Hand des Todes der Bund zer-
rissen. Schiller starb 1805. Den Schmerz fiber den unersetzlichen 
Verlust hat Goethe nie ganz iiberwunden. In dem Epilog zu 
Schiller s Glocke gab er eine wundervolle Wiirdigung des 
Geschiedenen. Bei einer Probe rief Goethe von Schmerz uber- 
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waltigt aus: „Ich kann, ich kann den Menschen nicht vergessen!" 
Und Schillers Andenken blieb ihm in der Tat die heiligste Erin- 
nerung. Goethe lebte noch 27 Jahre, schrieb die Selbstbiographie 
Dichtung und Wahrheit, die Romane: Die Wahlver-
wandtschaften und Wilhelm Meisters Wander-
jahre, den Westostlichen Divan, gab noch einige 
Reisewerke heraus und vollendete erst im 82. Jahre das gro13- 
artigste und tiefsinnigste Werk der deutschen Literatur, den 
Fa us t, mit dem er sich 60 Jahre lang beschaftigt hatte. —
Goethe hat sich auch mit den serbokroatischen Volksliedern 
beschaftigt und sehr viel beigetragen, dalI sie im Abendlande 
bekannt und geschatzt wurden; in seiner Jugend tibersetzte er, 
im VersmaB des Originals, den K 1 a g g e s a n g von der 
edlen Frauen des Asan Aga und 1825 erSchien sein . 
Aufsatzt S e r b i s c h e Li e d e r, dem noch einige Aufsatze 
folgten. — Noch vollkommen gesund und geistig frisch trotz 
seiner 83 Jahre, als Dichterfiirst hochgeehrt von aller Welt, starb 
er am 22. Marz 1832: Seine letzten Worte waren: „Mehr Licht!" 
Die sterbliche Mille des groBen Geistes ruht in der Ftirstengruft 
zu Weimar neben Schiller und Karl August. — Goethe hat in 
jeder Gattung der Poesie GroBes und Vorbildliches geleistet. Er 
ist der erste Dichter, bei dem Leben und Poesie in innigster 
Beziehung stehen. Seine lyrischen Gedichte gehtiren zu den 
schonsten der Weltliteratur. Seine Eigenart als Dichter laBt sich 
in wenigen Worten nicht annaherend kennzeichnen. Seine Viel-
seitigkeit ist so grog, daB seine Bedeutung Mr die allgemeine 
Geistesbildung gewohnlich gar nicht vollig erkannt wird. 

Friedrich Schiller (1759-1805), neben Goethe der be-
deutendste deutsche Dichter, wurde am 10. November 1759 zu 
Marbach am Neckar in Wurttemberg geboren. Sein Vater, ein 

strenger Mann, war father Wundarzt 
gewesen, im Siebenjahrigen Kriege 
aber Offizier geworden und hatte es 
bis zum Hauptmann gebracht Seine 
Mutter, eine innige und zarte Frau, 
weckte frith seine Phantasie durch an-
regende Erzahlungen. Nach dem Frie-
den wurde der Vater von dem Herzog 
Karl Eugen zum Werbeoffizier ernannt 
und each Lorch beordert. Hier genoli 
der kleine Schiller den Unterricht des 
Pfarrers Moser. Als sein Vater nach 
Ludwigsburg bei Stuttgart versetzt 
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wurde, besuchte der Knabe dort sechs Jahre lang die lateinische 
Schule. Nach Beendigung dieses Kursus trat er in die soeben ge-
grUndete Militarschule auf dem Lustschlosse Solitude. Auf dieser 
Schule, die spater Karlsschule hief3 und nach Stuttgart verlegt 
wurde, studierte er zuerst Rechte und dann Medizin. Dabei las er 
heimlich die Schriften Gellerts, Lessings, Burgers, Herders, Sha-
kespeares, Klopstocks Messias und Goethes Erstlingswerke. In 
der Schule herrschte militarische Zucht und Strenge. Die Lebens-
ordnung war bis auf das kleinste vorgeschrieben, selbst bis zur 
Haltung der Hande beim Gebet; jede Ubertretung wurde streng 
gestraft. Diese tibertriebene Strenge reizte den lebhaften und gut 
gearteten, aber freiheitliebenden Sinn Schillers bis zum Trotz; 
doch bildete sich unter dem Drucke sein stahlharter Wille, sein 
Geistesfiug, seine Tatkraft und sein Freiheitssinn. 1780 bestand er 
lOblich die Priifung und wurde nun als Chirurg bei einem Regi-
mente angestellt, aber die despotische Willktir jener Zeit drfickte 
auch da noch auf ihn. In der Mif3stimmung uber die Fesseln, die 
ihm nicht einmal erlaubten, ohne Urlaub seine Eltern zu besuchen, 
vollendete er seine erste groBe Dichtung, Die R a u b e r, in der 
sich der ungestume Freiheitsdrang und die Unzufriedenheit mit 
den Verhaltnissen jener Zeit lebhaft aussprechen. Aber kein Buch-
handler wagte dieses Drama zu drucken. Mit geliehenem Gelde 
lief3 er es selbst und ohne seinen Namen drucken. Auf Wunsch 
des Theaterleiters in Mannheim arbeitete Schiller das Stuck um, 
und in dieser Gestalt erlebte es daselbst erfolgreichste Auffiih rung, 
der Schiller unbekannt und ohne Urlaub des Herzogs beiwohnte. 
Der Herzog aber lieB ihn 14 Tage einsperren und verbot' ihm, 
unter Androhung von Festungshaft, ferner „Dramen" zu schrei-
ben. Schiller konnte aber dem Drange seiner Dichternatur nicht 
widerstehen. Um dem angedrohten Schicksale zu entgehen, floh 
er mit seinem Freunde Andreas Streicher erst nach Mannheim 
und dann weiter uber Darmstadt nach Frankfurt. Nach schmerz-
lichem Abschied von seinem Freunde in Worms fand der arme 
Dichter auf dem Gute der edlen Frau von Wolzogen, deren -  Sane 

zu seinen Freunden auf der Karlsschule gehOrten, in Bauerbach 
bei Meiningen freundliche Aufnahme. Hier vollendete er in Ruhe 
und Sicherheit das republikanische Trauerspiel Die V er s c h w 
rung des Fiesko zu Genua und Kabale und 
L i e b e, ein bilgerliches Trauerspiel, in dem er die Verderbtheit 
des Adels gegenither dem braven und schlichten Bfirgerstande 
jener Zeit schilderte. Nach einem halben Jahre verlieB er Bauer- 
bach, und es begann wieder eine Zeit der Wanderung. Zwar 
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,erfreuten ihn schon die Sonnenblicke des Ruhmes, aber auch 
Krankheit und Sorge fehlten ihm nicht. Nachdem er eine Zeitlang 
in Mannheim Theaterdichter gewesen war, folgte er einer herz-
lichen Einladung des Rates Korner nach Leipzig. Die freundliche 
Aufnahme in dem Kreise dieser Familie war seinem Herzen 
Erquickung. Als sein Gastfreund Christian Gottfried Kdrner nach 
Dresden zog, ging er mit und vollendete dort sein Trauerspiel 
Don Carlo s, in dem er uns an den Hof des grausamen 
Philipp II. von Spanien versetzt und uns ,fiir reine Menschlichkeit 

-und Gedankenfreiheit begeistert. Darauf ruhte seine Muse eine 
Zeitlang. Er beschaftigte sich dagegen viel mit dem Studium des 
Altertums und der Geschichte und wurde auf den Vorschlag 
Goethes Professor in Jena. Als solcher hielt er Vorlesungen fiber 
-Geschichte und Philosophie und schrieb die G e s chic h t e des 
Abfalls der vereinigten Niederlande und die 
Geschichte des DreiBigjahrigen Krieges, begei-
stert und begeisternd ffir Menschenfreiheit und Menschenrecht. 
Leider nahm seine Kranklichkeit so zu, dati er diese Stelle ver-
lassen muf3te. Spater erholte er sich und wurde 1794 inniger mit 
Goethe bekannt. Ihr Freundschaftsbund wurde geschlossen und 
die gemeinschaftliche Tatigkeit begann. Gemeinsam verfal3ten 
die beiden Freunde 1796 fiber 900 Distic he n, von denen 414 
als X e n i e n erschienen. Schiller schrieb seine herrlichen 
Balladen und Romanzen, Lyrisch-philosophi-
schen Gedichte und den Wallenstein in den drei 
Abteilungen: Wallensteins Lager, Die Piccolomini, Wallensteins 
Tod, ein grof3es historisches Gemalde, von dem Goethe neidlos 
sagte: „Es ist so groB, dab kein zweites ahnliches Stuck existiert." 
1799 siedelte Schiller nach Weimar fiber. Hier dichtete er die 
Tragiidie Maria S t u a r t, die romantische Tragodie D i e 
Jungfrau v on Orleans, die Schicksalstragodie Die Braut 
von Messina und das Drama Wilhelm Tell. Sein 
D e m e t r i u s, eine Tragodie aus der russischen Geschichte, 
bliebunvollendet. Macbeth, Turandot, Phadra, per 
Neffe als Onkel und Der Parasit sind nur freie Uber-
setzungen. Schiller starb auf dem Hiihepunkt seines dichterischen 
Schaffens am 9. Mai 1805, von ganz Deutschland tief betrauert, 
das einen tiefen Denker, seinen Lieblingsdichter und einen 
durchaus edlen Menschen in ihm verlor. 

D. Die Dichtung im 19. Jahrhundert 

1. Die Romantiker 
Am. Anfange des 19. Jahrhunderts seufzte Deutschland unter 

dem schmachvollen Drucke der Franzosenherrschaft. Viele Geister 
verloren die Hoffnung auf eine bessere Zeit und flfichteten sich 
mit ihren Gedanken in das Reich der Traume, vorzugsweise 
aber in das Mittelalter, als Deutschland unter kraftigen Kaisern 
stand, Rittertum und Minnesang das Leben selbst poetisch gestal- 
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teten, der Glaube an das Wunderbare und Marchenhafte die 
Phantasie belebte und die Kirche ein hohes Ansehen genOB. 
Diejenigen Dichter, die ihre Gedanken vorzugsweise auf diese 
Zeiten und Dinge richteten, bilden die r o m antis c h e Schule. 

Den Werken der Romantiker kann zwar heute nicht mehr 
ein hoher Wert zugesprochen werden, weil sie zu viel Phantasti-
sches enthalten, aber die romantische Schule hat sich dadurch 
groBe Verdienste erworben, dab sie den Sinn fur die a 1 t-
deutsc he Liter atur erweckte, dab sie die alten Volks-
marchen, Legenden, Sagen und Lieder sammelte, die deutsche 
S p r a c h f or s c hung anregte und die Deutschen mit den 
klassischen Werken anderer VOlker durch gute Obersetzungen 
bekannt machte. 

Die wichtigsten Mitglieder dieser Dichterschule sind: 

August Wilhelm Schlegel (1767-18451 und sein .Bruder 

Friedrich Schlegel (1772-1829). Sie sind die eigentlichen Be-
grunder der romantischen Schule. Wilhelm war ein Lyriker und 
meisterhafter Obersetzer spanischer (Calderon), italienischer 
(Dante) und englischer (Shakespeare) Meisterwerke. Friedrich 
schrieb Lieder, Romane and Dramen. Er ist bekannt als Be-
grander der Literaturgeschichte. 

Ludwick Tieck (1773-1853) wurde zu Berlin geboren. In 
Jena schloI3 er sich den dort lebenden Romantikern an, und lieB . 

 sich nach weiteren Reisen durch Italien, Frankreich und England 
in Dresden nieder. Nachdem er hier besonders durch seine 
Vorlesungen dramatischer StUcke sich einen beruhmten Namen 
gemacht und als Hofrat und Intendant des Hoftheaters gewirkt 
hatte, berief ihn der kunstliebende KOnig Friedrich Wilhelm IV. 
als Vorleser nach Berlin, woselbst er 1853 slarb. 

Er besaf3 ein bedeutendes dichterisches Talent; auBer der 
L y r i k pflegte er besonders den Roma n, das Drama und 
die Novell e. Seine Romane sind der eigentliche Ausdruck 
romantischer Anschauungen: Schwarmerei fur die geheimnisvolle 
Seite der Natur, fur die mystische Seite der Religion und 
verstandnisvolle Vorliebe fur die Welt des Mittelalters und des 
Marchens. Von seinen Werken sind nennenswert: die Romane: 
„Geschichte des Herrn William Lovell" und 
„Franz Sternbalds Wanderungen"; die Dramen: 
,,Der gestiefelte Kater", „Die verkehrte Welt", 
,,Leben und Tod der heiligen Genoveva" und 

',Kaiser Oktavianus"; die Novellen: „Das Zauber- 
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schlof3", „Der Gelehrte", „Das Fest zu Kanil- 
worth", „Der Aufruhr in den Cewen nen"„,Dichter- 
leb en" und „Der Tod des Dichters"; die Marchen: 
„Der Blonde Eckbert", „Der getreue Eckart" und 
„D er Tannen ha use r". Den groBen Spanier Cervantes 
machte er durch die Ubersetzung seines berfihrnten Romans 
„Don Quijote" in Deutschland heimisch. 

Novalis (Friedrich Hardenberg, 1772-1801) schrieb: Welt-
liche und geistliche Lieder und den Roman Heinrich von Ofter-
dingen. 

Clemens Brentano (1778-1842) war der Sohn eines Kauf-
herrn und sollte sich erst dem Handelsstande widmen, aber 
sein Vater erlaubte ihm kurz vor seinem Tode die Universitat zu 
beziehen. 1797 finden wir ihn in Halle und 1798 in Jena, wo 
er sich den Briidern Friedrich und Wilhelm Schlegel an-
schloB, die ihn bald richtunggebend beeinfluBten. Er gab mit 
Achim von Arnim (1781-1831) unter dem Titel ,,Des 
Knaben Wunderhorn" eine Sammlung alter. deutscher Volks-
lieder heraus. Herders Bemuhen, das Volkslied wieder zu Ehren 
zu bringen, wurde dadurch gekront; manches Herz hat sich 
seitdem aus diesem sp lange verschtittet gewesenen Borne echter 
Poesie wieder laben konnen. Brentano ist ein wahrer Poet. Sein 
bekanntestes Gedicht ist Die G o t t es m a u e r. Er schrieb 
auch Dramen: Ponce de Leon und Die Grfindung 

'13  r a g s. Aber seine besten SchOpfungen sind die feine, liebens-
wurdig-romantische Erzahlung A u s der C h r o n i k a eines 
fahrenden Schulers, die scheme Novelle Geschichte 
vom braven Kasperl und dem schonen Annerl 
und seine phantasievollen Marchen, unter denen wieder G o c k e 
Hinkel und G ock elei a das beste ist, was die roman-
tische Literatur hervorgebracht hat. 

Friedrich Baron de la Motte Fouque (1777--1843) war 
anfanglich preuBischer Offizier, der spater in Halle Vorlesungen 
fiber die Geschichte der Poesie hielt. Er schrieb eine ,  Reihe von 
Rit t er r o m a nen (Der Zauberring u. a.) und Dramen 
(Der Held des Nordens, d. i. Siegfried u. a.), die zum Teil sehr 
beliebt waren. Aber die Perle seiner Dichtungen ist die Mar-
chennovelle „U n d i n e". Undine ist ein reizvolles Werk, das 
seine Schonheiten bis heute bewahrt hat und das Fouques Namen 
der Vergessenheit entrissen hat. Seine Lieder (Wenn alles 
eben kame, Frisch auf zum frohlichen Jagen u. a.) nannte 
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Heinrich Heine witzig stiBe lyrische Kolibris. Fouque war der 
ausgesprochene Romantiker, der ganz im langst entschwun-
denen Mittelalter aufging und im harnischklirrenden Rittertum 
wie in einer Welt eiserner Gespenster lebte und dichtete. 
Eichendorff nannte ihn den „Don Quijote der Romantik". Ihm 
war die Wiederkehr des Mittelalters das Ziel sehnlichster Wiln-
sche. Er war durch und durch politischer Reakzionar und sah 
im Adel die einzige Grundlage eines gesunden Staatslebens. 

Heinrich von Kleist (1777-1811) wurde in Frankfurt an 
der Oder geboren, verlor frtih die Eltern, trat in das Heer ein 
und wurde Offizier. 1793 machte er den Rheinfeldzug mit, nahm 
dann, nach hoherer GeisteSbildung verlangend, 1799 seinen 
Abschied und trieb auf der Universitat seiner Vaterstadt mathe-
matische, philosophische und staatswissenschaftliche Studien. Er 
lebte in Berlin, Paris, der Schweiz, Weimar, Dresden, wurde 1807 
von den Franzosen gefangen und nach Frankreich abgeftihrt. 
Wieder freigelassen, lebte er in Dresden, Prag und Berlin. Er 
dichtete einige Dramen, die groBes Talent bekunden. Sein be-
riihmtes Stuck ist „Das Kathchen von Heilbronn". 
Diese herrliche Dichtung erweckte die Poesie des Mittelalters zu 
neuem Leben; sie ist das volkstilmlichste von alien Stucken dieses 
Dichters geworden. Seine anderen Dramen sind: Die Familie 
Schroffestein, Der zerbrochene Krug, P'enthe-
silea, Die Hermannsschlacht und Der Prinz 
Friedrich von H o m b u r g. Kleist schrieb auch Novellen, 
wiez.B.: Das Erdbeben in Chili, Die Verlobung 
in San Domingo und Den Findling. Unter seinen 
Erzahlungen ist eine der besten Michael K ohlha a s. Sie ist 
zugleich auch eine der vorzuglichsten deutschen Erzahlungen. Sein 
Katechismus der Deutschen ist eine politische Satire 
gegen die Franzosen. Heinrich von Kleist ist der beste Dramatiker 
der deutschen Romantik. Er geriet in Not, wurde dadurch ver-
bittert und verstimmt und endete 1811 bei Berlin durch Selbstmord. 

Adalbert von Chamisso (1781-1838) kam aus Frankreich 
mit den durch die Revolution vertriebenen Eltern nach Berlin, 
wo er unter die Pagen der Konigin aufgenommen wurde. Spater 
trat er als Fahnrich in Kriegsdienste und wurde Leutnant. Er blieb 
auch in Deutschland, als seine Angehorigen in ihre Heimat 
zuruckkehrten, denn sein Empfinden war deutsch geworden. Als 
die Kriege zwischen Deutschland und Frankreich ausbrachen, hatte 
er schwere seelische Kampfe durchzufechten, da er weder gegen 
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sein Geburtsland, noch gegen seine zweite Heimat das Schwert 
ziehen wollte. Erst als die Kriege beendet und die gegenseitigen 
Feindseligkeiten verhaucht waren, konnte sich Chamisso mit 
voller Hingebung an die deutsche Nationalitat anschlieBen; aber 
oft iiberfiel ihn eine tiefe Melancholie und Sehnsucht nach der 
Heimat; dann stiegen langst entsch wundene Bilder aus seiner 
Kindheit vor ihm auf (Das Schla Boncourt). — Von seiner Welt-
reise zuruckgekehrt, wurde er Kustos des Botanischen Gartens 
in Berlin und starb am 21. August 1838. Erst von der Romantik, 
dann namentlich von 'Uhland beeinfluBt, wendete er sich spater 
einem kraftigen Realismus zu. Tiefes Gemiit bezeigen seine Lieder 
und episch-lyrischen Gediche: Das S c h 1 o B B o n c o u r t, 
Lebenslieder und Bilder; Iran en, Frauenliebe 
und -leben, Die alte Waschfrau, Die LOwen-
b r a u t u. a. Chamisso ist ein fortrefflicher Lyriker. Tiefe und 
Zartheit der Empfindung, einfache und schone Formen geben 
seinen Liedern einen stets frischen Reiz. Die beriihmteste SchOp-
fung Chamissos ist aber seine humoristische, echt romantische 
M5rchennovelle Peter Schlemihls wund er same 
Geschichte die in viele Sprachen ubersetzt wurde. 

Jakob Grimm (1785-1863), Wilhelm Grimm (1786- 1859), 
beide zu Hanau (Hessen—Nassau) geboren und zu Berlin ge-
storben, studierten Jurisprudenz zu Marburg. Jakob der altere, 
war Universitatsprofessor zu GOttingen und Berlin und als 

Jakob Grimm 

Erforscher altdeutscher Sprache und Literatur hochberiihmt. Er 
vereinigte philosophischen Scharfblick mit groBartiger Kombina-
tionsgabe.Seine„Deutsche Grammatik., seine „Deutsche 
Mythologie",die „Deutschen Rechtsaltertumer" 

Wilhelm Grimm 
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und seine „GesChichte der deutschen Sprache" 
sind bahnbrechende und wissenschaftlich grundlegende Werke.. 
Wilhelms, des jfingeren, Hauptwerke sind: „D i e deutsche 
Heldensage" und die Abhandlung „Zur Geschichte des, 
Reim s". Beide gehi5ren zu den grOBten Gelehrten und Philo-
logen Deutschlands. AuBer zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten 
uber die deutsche Sprache haben sie gemeinsam die „K i n d e r-
und Hausmarc he n" (1812-1814) herausgegeben, in denen 
sie den volkstiimlichen Ton zu bewahren wuBten. Gemeinsam 
haben die Brfider auch die Sammlung „D eutsche Sag e'n" 
(1816-1817) und den Anfang eines groBartigen „D eutsche n. 
W or ter buc he s" herausgegeben. 

An merkung. J. Kopitar machte Vuk Karad2it mit Jakob 
Grimm bekannt. Jakob zeigte warmes Interesse fur Vuk und sein 
Werk „Serbische Volkslieder". Er unterstutzte ihn mit Rat und 
Tat, ubersetzte serbokroatische Volkslieder, schrieb mit Lob und 
Begeisterung uber dieselben und fuhrte Vuk auch bei Goethe ein. 

Von den anderen Dichtern der romantischen Schule mache-
ich die folgenden namhaft, die sich spater teils von der Romantik 
abwandten, teils die heftigsten Gegner derselben wurden. 

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857), der „letzte 
Ritter der Romantik" genannt, ist bei Ratibor in Schlesien gebo-
ren und wurde als Student in Heidelberg mit Brentano und Arnim 
bekannt, die ihn schnell zu einem uberzeugten Romantiker 
machten. Er diente als Freiwilliger im preuBischen Heere, trat 
dann in Staatsdienst und wurde Regierungsrat. 1844 verlieB er 
aus konfessionellen Grunden den Dienst und starb 1857 in NeiBe.. 
— Obwohl den Ansichten der romantischen Schule zugetan, hat 
sich Eichendorff an Goethe und Uhland herangebildet und da-
durch die Zerfahrenheit der Romantik glucklich uberwunden. Er 
ist der untibertroffene Sanger des deutschen Waldes, den er in 
sehnsuchtsvoll-freudigen Liedern gefeiert hat. Er hat 1 y r i s c he 
Gedichte, Romane, Novellen und Dramen ge-
schrieben. Er ist vorwiegend Lyriker, und zwar einer der feinsten 
Lyriker der Romantik, dessen Gedichte voll tiefster Naturempfin 
dung sind und bei aller Schonheit der Form, bei allem musikali-
schen Wohilaut die anspruchslose Einfachheit des Volksliedes. 
haben. Von seinen Novellen ist die beste: „A us d e m L e b e n 
eines Taugenichts". 

Wilhelm Willer (1794-1827) schrieb herzliche, einfache 
Lieder imechtenVolkstoneund poetische Erzahlungen. 

Mit seinen „Griechenliedern" begeisterte er fur die Befreiung 
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dieses Volkes vom turkischen Joche. Seine Wander- und 
lieder (Das Wandern ist des Miillers Lust, Ich hurt' ein Bachlein 
rauschen u.a.) sind namentlich durch die Kompositionen von 
Franz Schubert dem deutsche') Volke lieb geworden. 

Heinrich Heine (1797-1856), in Dusseldorf geboren, ist 
einer der grOf3ten Lyriker Deutschlands. Zum Kaufmann bestimmt 
zeigte er sich fur den Handelsstand v011ig ungeeignet. Er studierte 
die Rechte in Bonn, Berlin und GOttingen. Aus praktischen 
Riicksichten trat er 'vom Judentum zum Protestantimug fiber und 
lebte in Berlin, Hamburg und seit 1831 in Paris, wo er sich bis 
zu seinem Tode aufhielt. Er ist auf dem Friedhof Montmartre zu 
Paris begraben. Anfangs war er ein Anhanger der romantischen 
Schule, spater ein Gegner derselben. Seine Dichtungen sind von 
glanzender Form und lieblichem Wohllaut, aber meist bitter, 
hOhnisch und verneinend. Zarte Empfindung und unedler Witz 

reichen sich oft die Hand. In den 
„Lyrischen Gedichten", im 
„Buck der Lieder", in den 
„Neuen Gedichten", mit dem 
darin enthaltenen „D eutschlan d, 
ein Wintermarchen" und dem 
,,R o m a n z e r o" liegt Heines dichte- 
risches Lebenswerk, das so reich an 
Edelsteinen ist, daB die Schlacken 
dagegen verschwinden. Sein Eigen- 
artigstes gab er in den „N o r d- 
se e b H d e r n". Seine Lyrik hat auf 

die jungen Dichter der Folgezeit einen unberechenbaren EinfluB 
ausgeubt. Zu seinen prosaischen Schriften gehOren die „R e i s e-
bilde r", unter diesen ist die „H a r z r e i s e" das Lieblichste. 
Seine Prosaschriften haben noch einen groBeren EinfluB auf die 
Literatur des 19. Jahrhunderts ausgeilbt als seine Dichtungen. 
Heine schrieb auch mehrere TragOdien im Geiste der Romantik, 
wie z. B. „Almansor", „William Ratcliff" u. a., aber 
sie hatten keinen Erfolg. 

August Graf von Platen (1796-1835) wurde militarisch 
erzogen, obwohl sein weiches Wesen ihn wenig zum Militardienst 
geneigt und geeignet machte. Nachdem er sich als Leutnant an 
dem letzten Feldzuge gegen Napoleon beteiligt hatte, wandte er 
sich in Wurzburg und Erlangen dem Studium der alten •und 
neuern, sowie der orientalischen Sprachen zu, lebte seit 1826 
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meist in Italien, dem Lande der Kunst, von wo er nur zweimal 
nach Deutschland zurfickkehrte, und starb 1835 in Syrakus. Er 
hat Dr a m en und G e d i c h t e geschrieben. Als Lyriker 
nimmt er einen hohen Rang ein. Er hat die O d e, d a s 
Sonnett, die Ballade und das Epigramm zur 
hochsten Formvollendung gebracht. 

2. Die Slinger der Befreiungskriege. 

Im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erstarkt der vater-
landische Sinn und das deutsche Selbstgefuhl wieder; Deutschland 
rafft sich auf, bricht die Fesseln der Fremdherrschaft und feiert 
seine Auferstehung. Der von den Romantikern auf vergangene 
Zeiten und fremde Volker gerichtete Blick lenkt sich auf die Ge-
genwart. Da tritt eine Schar von Dichtern auf, welche die kriege-
rische Stimmung der Zeit in ihren Liedern kraftig wiederti5nen 
lassen, Rufer zum Streit, die ihre Liebe zum Vaterlande und 
ihren Hal3 gegen die Unterdrucker mit .Leier und Schwert« aus-
sprechen und viel zur allgemeinen Entflammung und Begeisterung 
der Gemtiter beitragen : es sind die Sanger der B e-
freiungskrige. 

Ernst Moritz Arndt (1769-1860) wurde in Schoritz auf der 
Insel Men geboren. Im Jahre 1805 wurde er zum Professor der 
Geschichte und Philologie in Greifswald ernannt. Ein Jahr darauf 
erschien der erste Teil des Werkes, durch das er am meisten auf 
seine Zeit eingewirkt hatte, der ,,G e i s t der Z e i t", worin er 
die kommenden Ereignisse prophetisch vorausverktindete. In 
dieser kiihnen Schrift wagte er es, Na-
poleon anzugreifen und muBte daher 
nach Schweden fliehen. Nachdem er 
1809 nach Deutschland zurtickgekehrt 
war, erhielt er zwar seiner.: Stellung 
wieder, muBte aber 1812, als Napo-
leon seinen verhangnisvollen Zug nach 
RuBland unternahm, aufs neue Deutsch-
land verlassen. In Petersburg, an der 
Seite des Freiherrn von Stein, wirkte 
er von nun an unermtidlich nur fur 
die Befreiung seines Vaterlandes, ver-
faBte seinen .K ate chi smus fur 
den deutschen Kriegs- und Wehrmann« undeine 
grol3e Reihe patriotischer Schriften und erfullte durch seine 

Nema6ka itanka, VIII 	 17 
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,Kriegs- and Wehrlie.der" das Volk mit Mut und 
Begeisterung. Nach Beendigung des Krieges lebte er in Rhein-
landen, erhielt 1817 eine Professur in Bonn, wurde 1819 wegen 
„demagogischer Gesinnung" seines Amtes auf Lange entsetzt..  
Erst 1840 wurde er durch Friedrich Wilhelm IV. wieder in sein 
Amt eingesetzt. Am 29. Januar 1860 starb „Vater Arndt", nach-
dem kurz vorher das gauze deutsche Volk seinen 90. Geburtstag 
mit ihm festlich begangen hatte. Er hat als Prosaiker, und vor 
allem als volkstumlicher Liederdichter von urwuchsiger Kraft 
Gropes fur die deutsche Sache getan. 

Theodor Korner (1791-1813) war der Sohn des schon 
bei Schiller erwahnten Rates Korner. Er gend eine vorzugliche 
Erziehung. Die Familie war sehr gebildet und mit Schiller und 
Goethe befreundet, deren Dichtungen oft im Hause mit verteilten 
Rollen gelesen wurden; auch wurde die Musik gepflegt. Es 1st 
daher kein Wunder, dab in dem Knaben Lust und Liebe zur 
Dichtkunst und Musik geweckt wurden. Dazu war Theodor reich 
begabt; er lernte rasch, spielte gut Violine und .Gitarre und 
dichtete mit Leichtigkeit. Er studierte auf • der Bergakademie in 
Freiberg, begab sich dann zu wissenschaftlicher Ausbildung nach 
Leipzig und Berlin und erhielt infolge einiger Dramen, welche 
groBen Beifall fanden, 1812 eine Anstellung als Hoftheaterdichter 
in Wien. Im Jahre 1813, als der Aufruf des preul3ischen KOnigs 

erschien, trat er als Freiwilliger in das 
Freikorps des Majors von Latzow ein, 
begeisterte durch sein Lied and sein.  
Beispiel die Lutzower Freiwilligen und 
starb am 26. August 1813 bei Gade- 
busch den Heldentod ftir das Vater- 
land. Seine begeisterungsvollen Kriegs- 
lieder erschienen vereinigt mit anderen 
Dichtungen in der von dem Vater 1814 
herausgegebenen Sammlung „L e i e r 
u n d 'S chwer t." Seine zumeist von 
Schiller stark beeinflul3ten Dramen 
sind: „Der Nachtwachter, Die 

Gouvernante, Der griine Domino, Der Vetter 
aus Bremen, Rosamunde and Zriny." Unter seinen 
Dramen hat das TrauerspieI „Zriny" durch den darin herrschen-
den Geist der Freiheits- und Vaterlandsliebe manche Herzen 
hingerissen. 
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Max von Schenkendorf (1783-1817) wurde zu Tilsit gebo-

ren, studierte in Konigsberg die Rechtswissenschaft und wurde 
daselbst Referendar. 1813 trat er als Freiwilliger in die Armee 
ein, wurde nach dem Kriege Regierungsrat in Kol?lenz und starb 
daselbst. Seine herrlichen patriotischen und geistlichen Lieder 
mu13te er mit der linken Hand schreiben, nachdem seine rechte 
durch ein Duell gelahmt worden war. Seine fromme Begeisterung 
fiir Freiheit entzundete in vielen Herzen die Liebe zum Vaterland. 
Mit Recht nennt ihn Ruckert den „Kaiserherold", denn durch alle 
seine Gesange tont die Sehnsucht nach einem e i n i g e n 
Deutschland unter einem starken Kaiser. 

Friedrich Riickert (1788-1866), der Sohn eines D orf-
amtmannes, verlebte eine sehr gliickliche Jugend in einer der 
anmutigsten• Landschaften Frankens (geboren in Schweinfurt, 
gestorben in NeuseB bei Koburg). Sein sinniges Verweilen bei 
dem Leben der Natur, seinen regen Trieb zum Sammeln und 
Forschen verriet er schon als Knabe. Dabei lernte er' gar fleiBig 
Latein und Griechisch und schon im 16. Jahre konnte er die Uni-
versitat Wurzburg besuchen. Hier wollte er anfangs Jura stu-
dieren, aber bald wandte er sich dem Studium der Sprachen und 
ihren Literaturen zu, von denen er namentlich die orientalischen 
griindlich kennen lernte. Wie schon 1809 es ihn drangte, in das 
Osterreichische Heer zum Kampfe wider Napoleon einzutreten, 
so beabsichtigte er auch 1813 sich unter die Freiheitskampfer 
zu reihen, aber seine durch zu fleiBige Studien geschwachte 
Gesundheit verbot es. Um so kraftiger aber betatigte er seine 
vaterlandische Gesinnung in feurigen Dichtungen. 'Da schickte er 
seine Deutschen Gedichte und vor allem seine Gehar-
nischten Sonette ins Feld. Nach dem Kriege gab er sich 
ganz den orientalischen Studien hin, aber das dichterische Schaf-
fen ging damit Hand in Hand. Er wurde 1826 Professor in Erlangen 
und 1841 als solcher nach Berlin berufen, aber die Liebe zu 
einem stillen, beschaulichen Leben im SchoBe der Natur hieB ihn 
bald sein Amt aufgeben. Von 1848 an lebte er bis 1866 auf seinem 
Gute NeuseB bei Koburg. Er hat so viele Gedichte. und in so 
mannigfaltigen Formen geschrieben, daB er ein „K r O s u s der 
P o e s i e" genannt wurde. Mit bewunderungswurdiger Meister- 
schaft tibersetzte Ruckert in alien moglichen poetischen Formen 
persische, indische und arabische Dichtungen; dabei gestalteten 
sich seine eigenen reichen Gedanken wunderbar leicht zu Ge= 
dichten; er dachte kaum anders als in Versen. Er 1st zugleich ein 
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Lyriker, ein frommer Christ, ein groBer Lehrdichter und ein 
Formktinstler, den freilich seine erstaunliche Fertigkeit nicht sel-
ten zur Reimerei verfithrte. Seine Gedichte sind zahlreich und 
seine sc-honste Ubersetzung ist „N al und Damajant i", ein 
indisches Marchen. 

AuBer Ruckert schrieben verschiedene Dichter ebenso lieb-
liche, herzige Gedichte fiir die Kinderwelt. Sie haben schon mar-
ches Kindergemut erfreut und werden noch lange die -Jugend 
ergotzen. Ich erwahne vor alien: 

Wilhelm Hey (1789-1854): Fabeln und Gedichte; Fried-
rich Gfill (1812- 1879): Kinderhebnat in Liedern, Ratsel; Rudolf 
Ltiwenstein (gestorben 1890): Kindergarten; Georg Christian 
Dieffenbach(gestorben 1901): Kinderlieder; Robert Reinick (1805 
— 1852): Gedichte, Marchen; Johannes Trojan (1837-1915): 
Gedichte u. a. 

3. Die Dichter der Neuzeit 

Vom 3. Jahrzehnt an beginnt die Dichtung sith mehr und 
mehr an die Gegenwart, an das politische und soziale Leben an-
zuschlieBen. Man stellt sich in den Dienst des Zeitgeistes, der 
durch groBe Entdeckungen, durch den Weltverkehr und die zahl-
reichen Bildungsanstalten rasch fortschreitet. In alien Dichtungs-
arten wird viel geleistet, Wertloses und Wertvolles; alle Geistes-
richtungen sind vertreten. Unter den Dichtern der Neuzeit sind 
jedoch zwei Gruppen besonders hervorzuheben: der s c h w a-
bische und der Osterreichische Dichterkreis. 

Im Mittelpunkte des schwabischen Dichterkreises steht Ludwig 
Uhland (1787- 1862). Er wurde in Tubingen geboren. Schon frith 

empfand er ein lebendiges Interesse fur 
die altdeutschenund die altfranzosischen 
Gedichte; 1810-1811 weilte er in Paris, 
um in den Handschriften der National-
bibliothek altfranzOsische Volksbficher 
zu studieren. Spater wurde er Profes-
sor in Tubingen. Als Dichter steht 
Uhland nicht auf gleicher line mit 
Goethe und Schiller; aber seine Lieder 
und Balladen haben ihn zum Liebling 
der Jugend und des Volkes gemacht: 
Schlichtheit und Gemiitstiefe sind Ei- 
genschaften, denen Uhlands Gedichte 

Erfolg bis auf den heutigen Tag verdanken. 
einfach, schon, singbar wie das Volkslied, 

ihren ungeheuren 
Seine Lieder sind 
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dem er seinen Ton abgelauscht hat; sein Sinn ist gesunder und 
klarer als der der Romantiker, mit denen er aber gemein hat, 
dafl er gern auf die Herrlichkeit vergangener Zeiten zurtickschaute. 
Die alten Heldengestalten, wie Karl den Grol3en, Roland, Sieg-
fried u.a., hat er lebendig vor unser Auge hingestellt. Er hat viel 
zur Kraftigung des deutschen Nationalgefiihls beigetragen; er hat 
den Deutschen gezeigt, • wie man sich „mit Liebe an den Taten 
der Vater erbauen konne" und was es heiBt, „furs deutsche Volk 
ein Herz zu haben". Treffend hat man ihn den „Hausgeist des 
deutschen V olkes" genannt. Unter seinen zahlreichen Gedichten 
sind folgende besonders zu nennen: Die Kapelle, Frilhlingsglaube, 
Das SchioB am Meer, Des Knaben Berglied, Einkehr, Der gute 
Kamerad, Das Gluck von Edenhall und Des Sangers Fluch. Auch im 
Drama hat sich Uhland mehrfach versucht, aber nur zwei Schauspiele 

„Ernst Herzog von Schwaben" und „Ludwig der Bayer" vollendet. 

Justinus Kerner (1786-1862), Uhlands Freund und Stam-
mesgenosse, wurde in Ludwigsburg geboren. Er lebte als Arzt 
in Weinsberg am FuBe der Burg Weibertreue. Hier war sein 
gastliche§ Haus eine wahre Dichterherberge, in der Uhland, Schwab, 
Lenau, Matthisson u.a. oft einkehrten. Im hohen Alter erblindete 
Kerner. Er starb zu Weinsberg. Seine Jugend hat er in seinem 
„Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" reizend geschil-
dert. Insbesondere gedenkt er darin mit Liebe seiner stillen, 
frommen Mutter. Mit Vorliebe richtete sich sein Sinn auf das 
Uberirdische, aber seine tiefsinnigen sangbaren Lieder sind auch 
hie und da von heiterer Lust durchweht. Einige sind fast zu 
Volksliedern geworden. Kerner beschaftigte sich auch mit meta-
physischen Problemen. Die Resultate dieser Beschaftigungen ver-
Offentlichte er spater in dem bekannten Buche: „D le Se her in 

von Prevost". 

Gustav Schwab (1792-1850) ist neben Uhland der be-
kannteste schwabische Balladendichter. Er selbst nennt sich 
Uhlands Schuler: „LaB mich nur froh gestehen, daB ich dein 
alfster Schuler bin". — Der Schuler hat dem Meister Ehre ge-
macht. Wie Uhland hat er sich in die Sagenwelt versenkt und 

dann der Jugend die „Deutschen Sagen" und die „Sagen des 

klassischen Altertums" in atisgezeichneter Weise erzahlt. Von 
seinen eigenen Dichtungen sind namentlich einige poetische 

Erzahlungen beliebt geworden. Seine bekanntesten Balladen sind: 

Das Gewitter, Der Reiter und der Bodensee, Johannes Kant, Das 

Mahl zu Heidelberg und Der Riese von Marbach. 
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Eduard Morike (1804-1875) studierte Theologie und wurde 
zuerst Pfarrer, dann Lehrer der deutscher vi Literaturgeschichte in 
Stuttgart, wo er in recht diirftigen Verhaltnissen starb. Er war 
durch und durch ein wahrhaftiger Dichter und verdient unter 
den schwabischen Lyrikern einen hervorragenden Platz, weil er 
die naiven 'Rine der frischen Volksdichtung wiederzugeben wul3te. 

Er war wohi Romantiker, aber sein 
Vorbild Goethe und sein feines, ge-
sundes Gefuhl ftir das VolksmaBige 
bewahrten ihn vor den Irrttimern und 
Ubertreibungen der Romantik. Wie 
Goethe, war auch er ausschlieBlich 
Stimmungsdichter, nur erlebte er we-
niger als der GroBe von Weimar, und 
sein Darstellungsfeld blieb darum be-
grenzt. Sein Bestes hat er in seinen 
Li e d e r n gegeben, unter denen einige 
in ihrer KOstlichkeit und Frische sich 

dauernd erhalten werden. Unverganglich SchOnes gibt Morike 
auchinseinen Idyllen, wie die „Idylle am Bodensee" 
und „Der alte T u r m h a h n" das offenbaren. Was seine 
lyrischen Gedichte auszeichnet, ist ihre Sangbarkeit; Hugo Wolf 
hat viele komponiert, die jetzt in vielen Konzertsalen gesungen 
werden. Als Erzahler hat Morike in der Novelle „M o z a r t auf 
der R e i s e n a c h Pr a g" eine der besten Prosadichtungen 
deutscher Literatur geschaffen. Sein Roman „Maier Nolte n" 
ist zwar unktinstlerisch komponiert, besitzt aber ungemein stim- 
mungsvolle Szenen und bezeugt eine feine Kenntnis des mensch- 
lichen Herzens. Seine Marchen: „Das stutt garter Hutze 1- 
mannchen" und die „Historie von der schon -en 
L a u" sind entztickende SchOpfungen. 

Im Reiche der deutschen Poesie, haben auch die deutsch- osterreichischen Dichter das Heimatrecht; die wichtigsten sind: 
Franz Grillparzer (1791-1872). An der Spitze der .  oster- 

reichischen Dichter steht Franz Grillparzer, einer der grOBten 
deutschen Dichter und Dramatiker seit Schiller und Goethe. Er 
wurde am 15. Januar 1791 als Sohn eines hochgeachteten Advo- 
katen in der Kaiserstadt an der Donau geboren. Nachdem er 
seine Universitatsstudien beendet hatte, muBte er, nach dem 
Tode des Vaters auf den Selbsterhalt angewiesen, Hauslehrer 
werden, bis er 1813 einen kleinen Beamtenposten erhielt. 1817 
wurde Grillparzers Schicksalstragodie „D i e A.h n f r a u" mit 
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auBerordentlichem Erfolg zur Auffithrung gebracht. Schon im 
Jahre darauf aber lie8 er ein davon vollig verschiedenes Werk. 

;S a p p h o," erscheinen, mit 
dem die Reihe seiner aus der 
antiken Welt geschopften Dra-
men beginnt. Daran schioB sigh 
die groBartige Trilogie „D a s 
goldene FlieB" undspater 
auch die TragOdie „D es Me e-
res und der Liebe Wel-
1 e n," weiche uns des Dich-
ters Auffassung von der Anti-
ke in der anmutendsten Weise 
vorfiihrt. Anderen Stoffgebie-
ten gehOren an: „K O n i g 
Ottokars Gluck und 
Ende", ,,Ein treuer Die-
ner seines Herrn", „Der 
Traum, ein Leben", und 
das marchenartige Lustspiel „W eh dem der 1 u g t", das 1838 
im Burgtheater durchfiel. Der dadurch tief verletzte Dichter, der 
1832 die Stelle als Archivdirektor der allgemeinen Hofkammer 
erhalten hatte und sich 1856 pensionieren lieB, zog sich fortan 
ganz aus der Offentlichkeit zuriick. Er schuf in den folgenden 
Jahrzehnten noch verschiedene Dramen: „L i b u s s a", „D i e 
Jildin von Toledo" und „Ein Bruderzwist im 
Hause Habsburg", sowie zahlreiche lyriche Gedichte. 
AuBerdem schrieb Grillparzer noch wertvolle S p r u c h e und 
zwei Novellen: „Das Kloster bei Sendomir" und 
„D er ar me Spielman n". Er erlebte es als alternder Mann, 
daB man ihm endlich die Anerkennung zollte, die er in jungeren 
Jahren bitter hatte entbehren mussen. Namlich sein achtzigster 
Geburtstag (1871) wurde in unerhi5rt glanzender Weise begangen. 
Er starb am 21. Januar 1872. 

Nikolaus Lenau (1802-1850) wurde in Banat im einstigen 
Ungarn bei Temeswar geboren, studierte in Wien nacheinander 
Philosophie, Jurisprudenz und Medizin und ging dann nach Stutt-
gart zu den schwabischen Dichtern, wo er die freundlichste Auf-
nahme fand. Er war jedoch eine ruhelose Natur und von Jugend 
auf zu krankhaften Verstimmungen geneigt. Aus MiBmut daruber, 
daB 1830 der Aufstand der Polen, far die er schwarmte, nieder-
geschlagen wurde, • ging er nach Nordamerika. Doch auch hier 
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duldete es ihn nicht Lange. Bertihmt infolge, seiner formen- 
schOnen, aber melancholischen Lieder und L e b'ensbilde r, 
doch friedlos, kehrte er nach Europa zurfick, wo er unstet 
lebte find planlOs dichtete; bis sich seine Dichterseele in die Nacht 
des Wahnsinns verlor, aus der er erst nach sechs Jahren (1850) 
<lurch den Tod erlOst wurde. Seine Lieder 'geben Zeugnis von den tragischen . Kampfen, die sein Inneres durchstiirmten. Trefflich 
sind seine Schilderungen aus dem ungarischen • Volksleben, wie 
z. B. „Die Heideschenke", „Die drei Zigeuner", 
„Mischk o" u. a. und seine episch-lyrischen Dichtungen: 
„Savonarola" und „bie Albigenser". 

Anastasius Gain (Pseudonym ffir: Alexander Graf von 
Auersperg, 1806-1876) studierte in Wien Jura und Philosophie, 
wurde 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung gewahlt, , 

 kampfte fruchtlos gegen geistige und politische Knechtschaft, 
verdiente sich das Ehrenbiirgerrecht der Stadt Wien „als Vor-
kampfer fur die Freiheit in Osterreich". Grun begrundete seinen 
Dichterruhm durch das Werk „D er 1 et z te Ritte r", worin er in 
Romanzenform und im NibelungenversmaBe die Ritterlichkeit 
Kaiser Maximilians I. besingt. Seine anderen epischen Dichtungen 
haben meist einen politischen Charakter. Von seinen lyrischen 
Gedichten verdienen „D as Blatt im B u c h e" und „D e r 
1 et z t e Dichte r" besondere Erwahnung. Das letztere ruhmt 
die Ewigkeit der Poesie. 

Von den iibrigen deutschen Dichtern der Neuzeit kann ich 
nur diejenigen hier anfuhren, die als die bedeutendsten gelten. 

Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) studierte die 
deutsche Sprache und die deutsche Dichtung und wurde Professor 
in Breslau, verlor aber diese Stellung, well er ergriffen von der politi-
schen Bewegung der vierziger Jahre, in seinen, „u n p olitisc hen 
Li e d e r n" einen etwas revolutionaren Ton anschlug. Darauf 
irrte er als ein „fahrender Sanger" durch vieler Herren Lander, 
bis ihm die Rtickkehr nach PreuIlen gestattet wurde. Er starb 
als Bibliothekar in Corvey bei HOxter, als bereits seine Jugend-
traume, die Einigung Deutschlands und die Aufrichtung des 
Kaisertums glanzend in Erfiillung gegangen waren. Hoffmann war 
ein echter Volksdichter. Seine pa triotisc hen Lieder werden 
von Studenten und Handwerkern, von alt und jung gesungen, denn 
sie singen und sagen von der Liebe und Treue zum Vaterlande; 
seine K in der lieder werden noch lange lm Kindermunde 
ertOnen, denn in herziger, schlichter Sprache schildern sie die 
Kinderlust fur die Kinderbrust. 
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Ferdinand Freiligrath (1810-1876) wurde mit 15 Jahren 
Kaufmannslehrling, hielt sich eine Zeitlang in Amsterdam auf, 
dessen groBartiges Handelstreiben seine Phantasie machtig 
erregte. 1839 entsagte er dem Kaufmannsstand, um sich ganzlich 
der Literatur zu widmen. Infolge seiner Beteiligung an den poli-
tischen Ereignissen von 1848 muBte er nach London fliichten, 
wo er bis 1868 lebte. Dann kehrte er nach Deutschland zuruck. 
Seine Verehrer sammelten fur ihn im Volke ein reiches Ehren-
geschenk, das ihm gestattete, in Cannstadt bei Stuttgart seinen 
Lebensabend sorgenlos zu verbringen. Fur sein tiefes Dichtergemiit 
zeugen viele seiner Dichtungen; die schonsten stimmte er an, als 
1870 der Feuerstrom nationaler Begeisterung den alten Sanger 
mit jugendlicher Begeisterung erfullte. Was er in seinen Jugend-
tagen getraumt hatte, es wurde zur schonen Wirklichkeit. Seine 
Schilderungen zeichnen sich durch gliihende Farbenpracht, durch 
kiihne Sprache und neue volltonende Reime aus. Er hat sich auch 
groBe Verdienste durch seine Ubersetzungen franzosischer (La-
martine, Victor Hugo, Musset) und englischer Dichter (Walter 
Scott, Longfellow, Burns u. a.) erworben. 

Friedrich Hebbel (1813-1863) ist in Schleswig-Holstein 
geboren. Er war ein Bauernsohn, der sich aus engen Verhalt-
nissen zu einem Dramatiker 
von bedeutender Kraft ent-
wickelte. Mit Unterstutzung 
seines Landesherrn, Chri-
stians VIII. von Danemark, 
bereiste er 1843 — 1845 
Frankreich und Italien und 
kam auf der Ruckkehr nach 
Wien. Hier vermahlte er 
sich 1846 mit der geist- und 
gemutvollen Schauspielerin 
Christine Enghaus und be-
freite sich dadurch aus trtiber 
und verworrener Lage, die 
seine dichterische Tatigkeit 
zu lahmen drohte. Hebbel 
ist vor allem ein glanzend 
begabter Dramatiker. Seine 
Dramen sind: Judith, 
Genoveva, Der Diamant, Maria Magdalena, 
Her odes und Mariamne, Die Nibelungen, Michel- 
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angelo, Der Rubin, Agnes Bernauer, Gyges und 
sein Ring. Al's Epiker hat er das schlichte und wahrhaft 
poetische Gedicht „M utter und Kin d" veroffentlicht, das 
man Goethes „Hermann und Dorothea" an die Seite setzen darf. 
Bedeutender ist er aber als Lyriker, voll tiefer Empfindung und 
von einfachem Ausdruck. Er besitzt zwar eine auBerordentliche 
Gestaltungskraft, aber er neigt oft zum Absondeilichen, ja Unge-
heuerlichen. Auch seine n o e d i c h t e" fesseln mehr durch Tiefe 
und mannliche Kraft als durch Milde und Anmut, obwohl es 
unter ihnen nicht an Blilten voll warmer, schemer Empfindung 
fehlt. Doch auch als Asthetiker und Kritiker tritt uns Hebbel 
imponierend entgegen in seinen „T a g e b u c h e r n", deren 
Kenntnis itir jeden, der Hebbels GesamtpersOn1ichkeit wurdigen 
will, unerlal3lich ist. 

Otto Ludwig (1813- 1865) ist ein groBer Pfadfinder • des 
deutschen Realismus und seinem Zeitgenossen Friedrich Hebbel 
geistig verwandt. Sein ganzes Dichterleben ist ein unausgesetztes 
Ringen mit der Technik des kiinstlerischen Schaffens, in deren 
Geheimnisse er theoretisch tiefer hineindrang als je irgend ein 
Dichter. Aber die gesteigerten Anforderungen, die er an jedes 
Kunstwerk, also auch an das seinige stellte, lieBen eine naive 
Schaffenslust gar nicht aufkommen. Ein charakteristisches Wort 
von ihm lautet: „Das Schtine wird nie fertig, immer konnt' es noch 
schoner sein." Seine btirgerliche Tragodie „Der ErbfOrste r", 
sein biblisches Trauerspiel „D i e Makkabae r" und seine 
Novelle" „Zwischen Himmel und Erde" sind er- 
greifende Dichtungen von psyhologischer Feinheit. In der Dorf-
geschichte „D i e Heiterethe i" gibt er ein treues Bild seines 
Volksstammes und seiner Heimat. 

Emanuel Geibel (1815- 1884) geboren zu Lubeck als 
Sohn eines Predigers, studierte Theologie und Philologie, wandte 
sich aber spater dem Studium der klassischen Literatur zu. 
Nachdem er eine Zeitlang in Berlin im Verkehr mit Chamisso u. a. 
gelebt hatte, nahm er auf 2 Jahre eine Stelle als Erzieher bei 
dem russischen Gesandten in Athen an. Die Schonheit und die 
Altertumer Griechenlands begeisterten ihn schon hier zu herrlichen 
Liedern. 1840 erschien der erste Band seiner Gedichte, freudig 
begruBt von aller Welt, insbesondere von den Komponisten. Wieder 
heimgekehrt, lttel ihn ein hessischer Edelmann, Baron Karl von 
Malsburg, nach seinem Gute Escheberg bei Kassel ein, wo Geibel 
die literarischen Schatze des Schlosses mit Muf3e durchforschen 
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-
und im Waldesrauschen der umliegenden Berge die rechte Dichter-
stimmung gewinnen konnte, die er dann in Liedern ausklingen 
Jetzt erschienen seine 'Z eitstimme n., in denen er auch von 
der Freiheit sang, aber von derjenigen, die sich in den Schranken 
•des Gesetzes bewegt und mit .der Religion im Bunde steht. 
Damit er sich sorgenlos seinem Dichterberufe hingeben kOnne, 
gewahrte ihm Friedrich Wilhelm IV. ein Jahresgehalt. Nun lebte 

,
er einen Sommer lang im Dienste der Musen mit Freiligrath u. a. 
in St. Goar. Konig Maximilian II. rief ihn darauf nach Munchen 
als Professor der Literatur. 1868 kehrte er in seine Vaterstadt 
zuruck, von wo aus er 1870 seine schwungvollen und ernsten 
patriotischen Gesange ertOnen lieB, um das Volk in Waf fen zu 
Heldentaten zu begeistern. Seine ersten Gedichte sind nicht so 
selbstandig wie seine Juniusliede r; seine Hohe aber erreichte er 
in den Neuen Gedichten, denen spater die Heroldsrufe 
und Spatherbstblatter folgten. Seine Liebesgedichte bildeten 
jahrzehnten lang das Ruckgrat jeder Anthologie. Geibel schrieb 
auch einige Dramen, aber ohne Erfolg. Melodische Sprache, feine 

•Gedanken und sittlich reine Gesinnung zeichnen seine Dichtungen 
aus. Er gehOrte zur neuromantischen Generation der deutschen 
Dichter. Hervorzuheben sind seine Gedichte: Der Mai ist gekom-
men, Der Tod des Tiberius, Rheinsage, Ich fuhr von St. Goar, Im 
Walde mochr ich leben! Der Nachtigall Antwort, Abschied von der 
fleimat, Frahlingsbotschaft, Volkers Nachtgesang, Gudruns Klage 

Fritz Reuter (1810-1874), ein ausgezeichneter Dichter 
und Humorist in plattdeutscher Mundart, wurde in Stavenhagen, 
einem Stadtchen in Mecklenburg-Schwerin, als Sohn des Burger- 
meisters geboren. Als Student gehorte er der Burschenschaft „Ger- 
mania" in Jena an. Dort schwarmte 
er, wie damals so viele deutsche Jung-
linge, ffir Kaiser und Reich und fur 
Freiheit und Recht. „Weil er am hellen 
lichten Tage in den deutschen Farben 
einhergegangen sei", wurde er 1833 
mit andern Studenten aufriihrerischer 
Umtriebe .beschuldigt und in Berlin 
verhaftet. Hier lag er wochenlang in 
einer elenden Zelle. Man verurteilte ihn 
endlich sogar zum Tode. Der Konig 
jedoch wandelte diese Strafe in 
30-jahrige Festungshaft urn. Er wurde 
erst nach Glogau und spater nach Magdeburg abgefuhrt; von 
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hier schleppte man ihn nach Graudenz, dessen Kommandant 
ihm sein schweres Los erleichterte. Als Gefangener muBte er 
kochen, Strtimpfe stopfen, flicken; an ein Studieren war nicht 
zu denken. Alle Bemithungen seines Vaters, ihn zu befreien, 
blieben erfolglos; doch duffle er auf Ftirsprache seines Grollherzogs 
Graudenz mit der heimischen Festung Domitz - vertauschen. Erst 
1840 erhielt er seine Freiheit wieder. Fur Reuter waren !eider 
diese 7 Jahre nutzlos verstrichen, und die Lust zum Studium war 
geschwunden. Er war hoffnungslos und gebrochen. Zunachst 
versuchte er sich als Landwirt. Da aber bei dem Tode des Vaters 
alle Aussicht schwand, in diesem Lebensberufe jemals seibstandig 
zu werden, begann er ein zielloses Wanderleben, auf dem er sich 
durch seine Unterhaltungsgabe viele Freunde verschaffte. Eine 
feste Lebensstellung, und zwar als Schullehrer in dem StAdtchen 
Treptow, gewann. er erst, als er seine „Luising", eine Pfarrers= 
tochter, heimfiihrte, die sein verdtistertes und verbittertes Gemut 
aufhellte, ihn zum Dichten anregte, durch das er zum „Fritz 
Reuter" wurde. Der natiirliche liebenswiirdige Humor in seinen 
Schriften erwarb ihm bald zahllose Verehrer, so daB der Ertrag 
seiner Werke ihn in den Stand setzte, den Lehrerberuf aufzu-
geben. Er baute sich eine Villa bei Eisenach am FuBe der Wart-
burg und lebte daselbst ganz seiner Kunst. 1874 starb er als ein 
Liebling aller Welt, insbesondere aber-seiner Stammesgenossen. 
Seine Haupwerke sind: U t mine F e s t u n g s t i d (Aus meiner 
Festungszeit), U t mine St r o m t i d (Aus meiner Landmanns-
zeit), Ut de Fran zosentid (Aus der Franzosenzeit), L u-
s c hen und Rim e 1 s (Schnurren und Reimereien) usw. Fritz 
Reuter hat in seinen Schriften nicht nur kostlichen Humor ent-
wickelt, er hat auch mit Herzenswarme geschrieben und eine Reihe 
trefflicher, wahrer Gestalten aus dem Leber' gezeichnet, unter denen 
der Onkel Breisig als ein echter, deutscher Kernmensch her- 
vorleuchtet. 

Joseph Viktor von Scheffel (1826-1886), geboren in Karls-
ruhe, studierte Rechtswissenschaft und Geschichte, trat anfangs in 

den Rechtsdienst, wurde dann Biblio- 
thekar und widmete sich spater ganz 
der Dichtkunst. Sein erstes Werk „D e r 
Trompeter von Sakkingen", 
ein episch-lyrischer Gesang vom Ober-
rhein, eroberte ihm durch die Jugend-
frische und durch die schone Mischung 
von Empfindsamkeit, Mannlichkeit und 
Humor sofort alle Herzen. In seinem 
vortrefflichen kulturhistorischen Ro- 
mane „E kkehar d", einer Geschichte 
aus dem 10. Jahrhundert, hat er be- 
wiesen, daB er es meisterlich verstand, 

aus alten vergilbten Urkunden lenzesfrische Gedichte zu schreiben. 
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Im „G a u d e a mu s" bietet er einen Strauf3 kostlicher, volltoniger 
Zech- und Scherzlieder, die von gesunder Lebenslust und urwuchsi- 
gem Humor sprudeln. In den „B ergpsalme n" weif3 er seine 
Harfe auch feierlich zu stimmen. Der Grof3herzog von Baden 
verlieh ihm den Adel. 

Richard Wagner (1813-1883) war 
der SchOpfer des musikalischen Dra-
mas, welches im Laufe der letzten 
Jahrzehnte den groBten Bahnener- 
folg der Weltliteratur erreichte und 
andachtjge Zuschauer aus alien Welt-
teilen nach Bayreuth zog, wo Wagner 
ein besonderes Festspielhaus errichtet 
hatte. Seine Hauptwerke sind: „T a n n-
hauser", „Der Ring des Nibe-
lungen", „Tristan und Isolde". 
„Der Meistersinger von Nurn-
berg" und „Parsifal". 

Arthur Schopenhauer (1788--1860) war ein groBer und 
geistvoller Philosoph und ein bekannter Pessimist. Er nahm 
wegen seines vortrefilichen Stils auch als Schriftsteller einen 
hohen Rang ein. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) war ein groBer Philosoph 
und ei.n kiihner dichterischer Geist, der einen Machtigen Einfluf3 
auf die Literatur der „jtingsten Deutschland" durch sein grol3es 
prophetisch - wisionares Hauptwerk „Also sprach Zarathustra", 
durch seine Lehre vom Ubermenschen und seine feierlichen, 
lyrischen Hymnen ausgeubt hat. 

Gustav Freytag (1816-1895), ein Schlesier, lebte abwech-
selnd in Wiesbaden und auf seinem Gute Siebleben bei Gotha. 
Er is eine mit guten und vielen Talenten ausgestattete Person-
lichkeit, mehr Schriftsteller als Dichter, mehr Verstand als Ge-
fahl, aber ein weitblickender Geist, ein hervorragender Kenner 
seines Volkes und eine glanzende kanstlerische Intelligenz, die 
in das Geheimnis jeder dichterischen Form einzudringen suchte 
und sick deren Technik anzueignen verstand. Wegen des unge-
wOhnlichen Erfolges seines Lustspiels „D ie Jour naliste n" 
wurde Freytag fast immer in erster Linie als Dramatiker ein-
geschatzt, tflper,, seine bleibenden Verdienste liegen auf kulturhisto-
rischern Geiget, seine „Slider aus der deutschen Ver-
gan g e µ i t" und die ahnlichen Schriften werden wohl alle 
seine anderin SchOpfungen uberdauern. Seine Laufbahn begann 
Freytag als Dramatiker .mit dem romantischen Lustspiel „D i e 
Brautfahrt oder Kunz von der Rosen".Dannfolgten 
das Intrigenstfick „D ie Valentin e", das Schauspiel „G r a f 
Waldemar", das Lustspiel „Die Journalisten", seine 
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beste dramatische Arbeit und die TragOdie „D i e Fa bie r".. 
Die groBere Bedeutung Freytags liegt auf dem Gebiet des.  Romans. 
und vor allem auf dem Gebiet der kulturgeschichtlichen Schil-
derung. Gleich sein erster .Roman „S o 11 und Ha be n" 
erzielte einen enormen Erfolg. Mit diesem Werke stelite sick 
Freytag als realistischer Zeichner des deutschen Kaufmannsstandes, 
uberhaupt des deutschen Biirgerturris vor. Dann folgte der humor-
und gemiitvolle Roman „Die verlorene Handschrift".. 
Auf den Schlachtfeldern von Worth und Sedan erwuchs dem Dichter 
der Plan zu seiner groBen SchOpfung, dem zyklischen Roman 
„D i e A h n e n", der in acht frei erfundenen Geschichten, die 
sechs Bande ftillen, die Geschicke eines bestimmten Geschlechts 
von den Tagen der Volkerwanderung bis auf die Gegenwart 
wiedergibt. Vortrefflich sind Freytags „B ilder aus der 
deutschen Vergangenheit" und „Bilder aus dem 
deutsc hen Alter tu ma, in denen die deutsche Vergangen-
heit in groBagiger Weise, lebendig und mit bedeutender Kenntnis 
der alten Kultur geschildert wird. 

Bertold Auerbach (1812-1882) war ein vorzuglicher yolks-
ttimlicher Schriftsteller und Erzahler, der in alien seinen Schrif-
ten Humanitat predigte und in seinen „S c h w a r z w Alder 
D o r f g e s c h i c h t e n" frische und anmutige Bilder der hei-
mischen Natur, Sitte und Anschauung zeichnete. Seine besten 
Geschichten sind: „Ivo der Hairle", „EdelweiB", „Joseph 
im Schnee", Diethelm von Buchenberg", „Die 
Frau Prof essori n" und „B a r 

 
hi B e 1 e", Auerbach eignete 

sich mehr ftir die Novelle als den Roman, der ihn leicht zn 
redseliger Breite verftihrte. Seine Romane sind: „S pi noza% 
„Dichter und Kaufmann"„,Neues Leben", „Auf 
der HOhe", „Das Landhaus am Rhein", Wildfried" 
und „Landolin von Reutershofen". AuBerdem hat er 
sich auch, freilich erfolgios, als Dramatiker versucht. 

Paul Heyse (1830- 1914) strebte zum alten klassischen 
Ideal. Seine Dichtungen, die lyrischen wie die novellistischen, 
huldigen der Schonheit. Das Kunst- 
lerische liegt ihm im Blute. Darum 
sind auch die Heiden seiner zahlrei-
chen Novellen oft Maier, Bildhauer, 
Schriftsteller, und der Schauplatz ist 
meist Italien, wo der Dichter einen 
groBen Teil seines Leberis zubrachte. 
Die glticklichsten Lebensumstande ge-
wahrten ihm ein sorgloses Schaffen. 
Er schrieb Novellen, Romane, 
Dramen und Gedichte. Manche 
seiner Novellen, wie z. B. L' A r r a b-
biat a, Andrea Delfin, Himmli- 
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sche und irdische Liebe, Die Stickerin von 
Treviso, Vetter Gabriel, Zwei Gefangene, Das 
MaAchen von Treppi, Donna Lionarda u.a. sind 
Meisterstucke der Erzahlungskunst, welche interessante Probleme 
aus dem Seelenleben aufs geistreichste durchfiihren. In seinen 
Romanen Kinder der Welt, Im Paradiese, Merlin 
u. a. hat er die kiinstlerische Mlle seiner Novellen nicht erreicht. 
Es sind erweiterte Novellen, aber in ihrer Art unerschrockene 
Glaubensbekentnnisse des Dichters. Er hat ungefahr ein halbes 
Hundert Dramen Hans Lange, Kolberg, Maria v on 
Magdal a, Hadrian u. a. geschrieben. Aber als Dramatiker 
hatte er wenig Gluck, denn es fehlte ihm durchaus die drama-
tische Begabung, deren Wesen er nur zu sehr verkannte. Als-
Lyriker ist er wenig bekannt, und noch weniger als Spruch-
dichter. Vortrefflich sind seine Obersetzungen der Gedichte Giusti& 
und Leopardis. 

Annette von Droste -Hillshoff (1797-1848) ist eine der 
bedeutendsten Dichterinnen der deutschen Literatur. Ihre Dich- 
tungen zeigen grof3e Gedankentiefe und eine seltene Urspriing- 
lichkeit. Als Dichterin vereinigte sie 
mannliche Kraft und Ruhe mit weib-
lichem Feingefuhl und weicher Sinnes-
art. Ein durch und durch konservativer 
Charakter auflert sich in allem, was 
sie geschrieben hat. Ihre Bedeutung 
liegt in der Lyrik. Sie gibt einfache 
Seelenstimmungen mit derselben Sicher-
heit und Eigenart wieder wie ihre 
grof3en Naturbilder und ihre geschicht-
lichen Szenen. Mit Vorliebe wahlte sie 
die Stoffe ihrer Gedichte aus ihrer 
westfalischen Heimat, die sie mit ganz 
besonderer Meisterschaft schilderte. Sie trat mit zwei Sammlun- 
gen „G edicht e", dann mit der Sammlung „D as gei s tlic he 
J a h r", welche Dichtungen auf jeden Sonn- und Feiertag der 
katholischen Kirche enthalt, und den zwolf Jahre nach ihrem Tode 
erschienenen „L e t z t en Gabe n", Peden echter Poesie, hervor. 
Nie ist die Mutterliebe inniger besungen worden als in dem Ge- 
dicht: „D i e j u n g e Mutt e r". Aber auch echte Balladen voll 
dramatischen Lebens gelingen ihr, wie „D i e G r au e" und die 
vortreffliche „S chl a cht im L o en er Br uc h". Ihre no- 
vellistischen Prosaschriften: „D er Edelm a nn aus der 
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Lausitz" und „D ie Judenbuch e" stehen zwar weit hinter 
ihren lyrischen Schopfungen zuruck, aber auch sie sind voll von 
ihrer kraftigen Eigenart. 

E. Die Moderne Dichtung seit 1870/71 

Der deutsch-franzOsische Krieg von 1870/71 hat zwar dem 
deutschen Volke die lange ersehnte Einigung gebracht, aber die 
Hoffnung, daB dieses Ereignis auch eine neue Blfitezeit der 
deutschen Literatur herbeifuhren werde, erftillte sich nicht. Schon 
die Kriegspoesie dieser Jahre erreichte nicht die hohe Begeiste-
rung, von der die Dichtungen der Befreiungskriege getragen wer-
den. Die alteren Dichter wurzelten meist mit ihren Anschauungen 
in der Zeit vor 1870, und die jiingeren Talente bedurften einer 
neuen geistigen Anregung, die aber erst ein Jahrzehnt nach dem 
Kriege als „soziale Frage" kraftig einsetzte. Doch gewann. der 
Grundsatz, daB die Dichtung mit der Wirklichkein in steter 
Fahlung bleiben musse , mehr und mehr an Boden (realistische 
Richtung). 

I. Dichter der realistischen Richtung 

Wilhelm Raabe (1831-1910) ist ein vorzuglicher Prosaiker .  
und Humorist. Sein Humor ist ernst und voller Liebe zu seinen 
Mitmenschen. Sein erstes Werk war „D i e C h r o n i k de r  
Sperlingsgass e", die Hebbel „eine vortreffliche Ouver-

ture" nennt, aber ihr fehlen noch die 
Gestalten. Doch verstand Raabe auch 
diese zu schaffen, wie seine bald fol-
genden Erzahlungen „D er heilige . 

 Born" und „Unsers Herrgotts, 
 Ka n z l e i" beweisen. In seinen Roma-

nen „Die Leute aus dem Walde" 
und „Der Hungerpastor" steht 
er unter dem EinfluB des Englanders 
Dickens, wahrend sich in „S c h u d-
d e r u m p" ein natfirlicher Pessimis-
mus geltend - macht. In den nachfol-
genden Erzahlungen und Romanen 

erreichte Raabe wohl die line seines dichterischen Schaffens: 
,,Horacker", „Wunnigel", „Ake Nester", „Das 
Horn von W an z a" u. a. Von ungleichem Werte sind seine 
spateren Werke: „Unruhige Gaste", Im alten Eisen", 
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„Der Lar”, Die Akten des Vogelsanges", „Abu 
Telf an", „Krahenfelder Geschichten", „Deut-
scher Adel"; „Zum wilden Mann", „Das Odfeld", 
„S top f k u c he n". Die vielen kleineren Erzahlungen sind als 
„Gesammelte Erzahlungen" erschienen; es sind zum 
Teil Perlen der deutschen erzahlenden Prosa. Raabes letztes 
Werk war die Erzahlung „H a s t e n b e c k". Sein Roman 
„Alter shause n" blieb unvollendet. 

Theodor Storm (1817-1888) wurde in Husum, der „grauen 
Stadt am Meer" in Schleswig geboren. Nachdem er in Kiel und.  

Berlin Rechtswissenschaft studiert hatte, lief3 er sich als Advokat 
in seiner Vaterstadt nieder. 1853 verliel3 er seine Heimat, urn in 
preui3ische Dienste zu treten. Nach der Einverleibung Schleswig 
Holsteins in PreuBen (1864) kehrte Storm als Kreisrichter nach 
Husum zuruck; er trat 1879 in den Ruhestand und genoB in 
stiller Arbeit sein Altersgliick. Storm ist besonders als Novellist 
bekannt; aber er ist auch ein bedeutender, feinsinniger Lyriker; 
als solcher wuBte er das nordische Kolorit meisterhaft zu treffen 

und uber seine Gestalten eine dfistere 
Melancholie zu breiten, wie sie den 
Bewohnern der deutschen Nordseekiiste 
so oft eigen ist. Den Stoff zu seinen 
Novellen nahm er meist aus dem land- 
lichen und bfirgerlichen Kleinleben 
seiner nachsten Umgebung. Seine Er- 
zahlungsweise ist dementsprechend 
schlicht und leicht verstandlich, trotz- 
dem tart und rein poetisch. Seine 
Novellen sind: Immense e, In S t. 
Jurgen, Viola tricolor, Pole 
Poppenspaler, Psyche, Aquis 

submerses, Rena .te,Zur Chronik von Grieshuus, 
Ein Doppelganger, Der Schimmelreiter, Hans 
und Heinz Kirch, Geschichten aus der Tonne, 
Waldwinkel, Die Sohne des Senators, u. a. Von 
seinen Gedichten nennen wir: „Mee r e s s t r an d, O k t o b e r- 
lied, Abseits, Die Stadt, Im Walde, Knecht 
Rupprecht, Weihnachtslied, Die Herrgottskin- 

d e r u. a. Er schrieb auch Marchen, wie z. B. „I n Bulemanns 

Haus, Schneewittchen u. a. 
Nemgka 6itanka, VIII 	

18 
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Gottfried Keller (1819-1899) ist zu Glattfelden bei Zurich 
geboren und in Zurich gestorben. Er wuchs nach des Vaters 
frithem lode .  in armlichsten ,Verhaltnissen und mit mangelhaf ter 

Schulbildung auf. Wie der „Grtine 
Heinrich" in Kellers Roman, karn auch 
Keller in die Armenschule und spAter 
in die Industrieschule, die zu techni-
schen Berufen vorbereitete. Ein Jahr 
darauf jedoch wurde er wegen falsch 
gedeuteter Teilnahme an einem kleinen 
Knabentumult von der Anstalt verwie-
sen. Fortan half er sich autodidaktisch 
weiter. Bald darauf regte sich in ihm 
der Wunsch, Mater zu werden, und 
nachdem er in Zurich Anfangsunter- 
richt genommen hatte, ging er nach 

Mfinchen, wo er sich aber nicht wohl Millie; und als er obendrein 
bald einsah, daf3 in ihm kein neuer Tizian stecke, ging er wieder 
helm. Ein Grund mehr war, dab ihm Entbehrungen aller Art den 
Aufenthalt in Munchen verbitterten. In der Heimat entdeckte er 
nun den Dichter in sich, und 1846 erschienen seine „G edicht e", 
die indes wenig beachtet wurden. Jedenfalls erwirkte er aber 
vom aricher Senat ein Reisestipendium, mit dem er 1848 nach 
Heidelberg und 1830 nach Berlin ging, urn philosopbische Kolle- 
gien zu horen. Nachdem er bereits mit Gedichten hervorgetreten 
war, erschien sein geistreicher Roman „Der g r u n e H e i n- 
r i c h", der durch seinen Inhalt und poetischen Reichtum sowie 
durch seine SchOnheit an Goethes „Wilhelm Meister" erinnert. 
Darauf veroffentlichte er den innerlich verbundenen Novellerr- 
Zyklus „Die Leute von Seldwyla". Seine „Zuricher 
Novelle n" sind prachtige Bilder aus dem Zuricher Kultur- 
leben der Vergangenheit. Seine anderen Novellen sind: „S i e- 
b e n Legenden" und „Das Sinngedicht". Kellers 
letztes Werk ist der Roman „M a r t i n S a 1 a n d e r", den man 
als eine Fortsetzung „Des grill -len Heinrich" betrachten kann. 
Keller ist der grOBte. Schweizer Dichter. Er 1st ein groBer Ly- 
riker, eine der originellsten Erscheinungen der deutschen Litera- 
tur, einer der trefflichsten Menschenzeichner. Er ist ein groBer 
Erzahler, voll Sarkasmus, voll Humor und Gemut. Er verstand 
seine Poesie wirklich dem Leben abzugewinnen, ohne diesern 
Gewalt anzutun, nur durch Vereinfachung und Steigerung der 
Wirklichkeit. 
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Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) wurde in Ztrich 
geboren und starb in Kilchberg am ZUricher See. Er ist der 
bekannteste Schriftsteller der Schweiz nebst seinem Zuricher 
Landsmann Gottfried Keller, zugleich Novellist und Lyriker. Er 
gilt als einer der groBten Meister 
moderner erzahlender Prosa. Nach 
seinem eigenen Gestandnis wurde er 
durch die Erfolge des deutsch-fran-
zosischen Krieges 1810/71 zur deut-
schen Dichtkunst getrieben, obwohl 
er die franzOsische Sprache noch'bes-
ser als die deutsche beherrschte. Mit 
der kernigen Dichtung „H uttens 
I et z t e Tag e" fiihrte er sich 1872 
in die deutsche Literatur ein. Von 
seinen Novellen sind besonders „J u r g J e n a t s c h" (spielt zu 
Anfang des DreiBigjahrigen Krieges in Graubunden) und „D e r 
Heilige" (die Geschichte KOnig Heinrichs II. von England und 
seines Kanzlers Thomas Becket) von packender Gewalt. Von -
seinen anderen Novellen sind zu nennen. „D as Amulet t", 
„Der SchuB von der Kanzel., Gustav Adolfs 
Page", „Die Hochzeit des Monchs" „Die Richte-
fin", Die Versuchung des Pescara", „Angela 
Borgia", „Plautus im Nonnenkloster", und „Die 
Leiden e i n e s K n a b e n" u. a. „Meyer ist der grOBte Spe-
zialist auf dem Gebiete der historischen. Novelle" (Bartels). Auch 
seine „G e d i c h t e" sind von groBer Wucht und vielfach 
vollendeter Schonheit; sie zeugen von einer gesunden und un-
verfalschten Dichternatur. 

Martin Greif (1839-1911), geboren zu Speyer, hieB 
eigentlich Friedrich Her mann Frey, doch fuhrte er seit 1882 
seinen Dichternamen auch als burgerlichen. Er war bayerischer 
Offizier, verlieB aber 1867 die militarische Laufbahn, um ganz 
der Dichtkunst leben zu konnen. Greif ist ein stimmungsvoller 
Lyriker. In seinen .Gedichten<,  steckt viel „Feinheit" und eine 
„schlichte Deutschheit". In seinen Gedichten bringt er den 
Naturlaut des schlich,ten Volksliedes zum vollendeten Ausdruck. 
Man kOnnte ihn als den berufenen Nachfolger Uhlands bezeichnen. 
Auch als Dramatiker hat er sich bewahrt, obgleich seine Dramen 
kein auBergewOhnliches Talent bekunden. Unter ihnen sind zu 
nennen .Corfiz Ulfeldt, der Reichshofmeister von Deinemark«, 
„Nero", „Marino Falieri", „Prinz Eugen", „Heinrich der Lowe", 
„Die Pfalz am Rhein", „Ludwig der Bayer und der Streit von.  
Miihldorf", „Franceska von Rimini", „Hans Sachs", „Agnes 
Bernauer, der Engel von Augsburg" und „General York". 
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Ludwig Anzengruber (1839-1889) war eine Zeitlang 
Schauspieler in Wien; spater widmete er sich ganz der Schrift- 
stellerei. Er war Dramatiker. Seine Dramen sind von ungleichem 
Wert, meist Volksschauspiele (Bauerndramen). Durch das Tendenz-
drama „Der Pfarrer von Kirchfeld" begrtindete er 
seinen Ruhm. Dann folgten „D er M e i n e i d b au e r", „D i e 
Kreuzelschreiber", „Der Gewissenswurm", „Das 
vierte Gebot", „Heimgefunden", wofur er den Grill-
parzerpreis erhielt. Atizengruber ist aber auch als volkstOmlicher 
Erzahler hervorragend, besonders . seine Kalendergeschichten 
sind vorzfiglich, so das „Mar c hen de s Stein k 1 op fe r-
h a n s". Eine Sammlung kleiner Erzahlungen sind seine „D o r f-
g a n g e". Als erzahlendes Hauptwerk gilt sein Roman „D e r 
St er n s t e i n h o f". — „Er ist zweifellos einer der grOBten 
Menschendarsteller unserer Zeit und urn so mehr zu schatzen, 
als er nicht von oben herab fur das Volk, sondern aus dem 
Volk herausschuf". (Bartels). 

Hans Thoma (1839-1924) ist in Bernau im Schwarzwald 
geboren. Er war ein Ktinstler, der mit tiefem Verstandnis den 
Pfaden der altdeutschen Meister, der Dilrer, Altdorfer, Lukas . 

Granath folgte. Seine Figuren der biblischen Geschichte und 
heiligen Legende erscheinen als deutsche Banern und Burger. Er 
Obt einen sehr starken Einflu8 auf die jiingere Generation aus. 

Peter Rosegger (1843-1918) wurde zu Alpl in Steiermark 
als der Sohn eines armen Bauers geboren. Da er zu schwachlich 
war, urn der Bauernarbeit gewachsen zu sein, wurde er einem 
Schneider in die Lehre gegeben und wanderte vier Jahre lang 

mit seinem Lehrherrn von Bauernhof 
zu Bauernhof. So konnte er die Eigen-
art seiner steierischen Landsleute 
genati kennen lernen, die er spater 
so vorzuglich zu schildern wuBte. Eine 
gute Begabung und ein unwidersteh-
licher Bildungsdrang trieb ihn, sich 
in der Dichtkunst zu versuchen. Wohl-
gesinnte Gonner,die sein Talent erkannt 
hatten, unterstutzten ihn und ermoglich-
ten es ihm, sich in Graz eine hiihere 
Bildung anzueignen, die er spater 
durch weitere Reisen 'vervollstAndigte. 

Seine ersten Gedichte „Z ither u n d H a c k b r et t" waren 
in obersteierischer Mundart geschrieben. Seine Bedeutung liegt 
aber auf dem Gebiete der Erzahlung. Seine Dorfnovellen, Erzahlun- 
gen und Skizzen stellen das steierische Volksleben nach alien 
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Richtungen und unter den verschiedensten Beleuchtungen dar; 
doch ist ihr poetischer Wert ungleich. Seine Sammlungen sind: 
„Die Geschichten aus den Alpen", „Aus Waldern 

und Bergen ,., „Das Geschichtenbuch des Wan-
d e r e r s" u. a. Von groBeren Werken sind zu nennen: „D i e 
Schriften des Waldschulmeisters". Seine Romane 
sind: „Der Gottsucher", „Heidepeters Gabriel", 
„Jakob der Letzte", „Martin der Mann", „Peter 
Mayr, der Wirt an der Mahr", „Das ewige 
Lich t", „E r d s e n" und „W eltgif t". Bilder aus sei-
nem Leben gibt er in „Waldheimat", „Waldleben", 
„A Is i c h j u n g noch w a r", u. a. Rosegger ist far seine 
Heimat eine Kulturmacht ersten Ranges. An Volk und Heimat 
hangt er mit der ganzen Kraft seiner Seele; er ist der naturlichste 
Volksschriftsteller, den die deutsche Literatur seit Hebei auf- 

zuweisen hat. 

Theodor Fontane (1819-1898) entstammte einer Hugenot_ 

tenfamilie, die aus Frankreich im 17. Jahrhundert wegen Glau- 
bensverfolgungen ausgewandert war. Er studierte Chemie, wid- 
mete sich aber bald ganz der Schriftstellerei. Er weilte einige 
Jahre in England, durchreiste die Mark Brandenburg griindlich 
und hat sich besonders als ihr Dichter hervorgetan. Mehrere 
seiner L i e de r und B a 11 a den sind fast in alle Schullese- 
bather ubergegangen. In den „W a n d e r u n g e n d u r c h die 
Mark Brandenburg" behandelt 
er in lebensvoller aber dichterischer 
Form die Geschichte seiner engeren 
Heimat, wahrend er in „K r i e g s-
gef ange n, Er lebt es 1870"seine 
Erlebnisse als franzosischer Kriegs-
gefangener humorvoll erzahlt. Ein 
auf3ergewohnliches Erzahlungstalent be-
kundet er in seinen Romane n, die 
er in den letzten 20 Jahren seines Le-
bens veroffentlichte, so in „V or dem 
Sturm", „Schach von Wuthe-
now", „Unwiederbringlich".In 
der Berliner Romanen: „L' Adulter a", „C ecil e", „I rrunge n, 
Wirrungen", „Stine", „Frau Jenny Treibel" be- 
schreitet er die Bahn des sich geltend machenden Naturalismus, 

ja er ist ftir ihn vorbildlich ge
n
worden. Sehr ergreife sind

t nd ist noch 
auch 

seine Novelle „G r e t e Mid e". Berterkenswer  
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„E I f i Br i es t” (Es 1st das psyhologisch Feinste, das je Fon-
tane gelungen ist, also sein Meisterwerk), „Die P o g g e n-
p u h l s" und sein letztes Werk „S techli n". Ober-die Verhalt- 
nisse, in denen Fontane lebte, berichtet er in dem Buche „C h r i- 
stian Friedrich Scherenberg und das litera-
rische Berlin von 1840 bis 1860" und in dem Bande 
„Zwischen Zwanzig und DreiBig." 

Richard Volkmann -Leander. Eine feine, liebenswiirdige 
Natur war Richard von Volkmann, geboren 1830 in Leipzig, ge-
storben 1889 in Jena, der unter dem Namen Richard Leander 
seine anmutigen Trdumereien an franzosischen Kaminen«, seine 
„Kleinen Geschichten und seine n  Gedichte" herausgab. 

Wilhelm Jensen (1837-1911) geboren in Heiligenhafen 
in Holstein, war Redakteur verschiedener Zeitungen und lebte als 
Schriftsteller in Munchen, wo er auch starb. Er ist ein stimmungs-
voller Erzahler und veroffentlichte Novellen und Romane. Seine 
Novellen sind: „Linter heil3erer Sonne", „Eddystone", „Aus den Ta-
gen der Hansa", „Aus schwerer Vergangenheit", „Karin von 
Schweden" u. a. Seine Romane sind: „Nitwana", „Versunkene 
Welten", „Am Ausgang des Reichs", „Luv und Lee", „Die Pfeifer 
vom Dusenbach" u. a. In seinen Novellen und Romanen mischt 
sich Romantik und Wirklichkeit reizvoll. Auch seine griiBeren 
Versdichtungen (wie z. B. „Holzwegtraum", u. a.) und lyrischen 
Gedichte zeugen von reicher Begabung. Lyrische Dichtungen ent-
halt die Sammlung Vom Morgen zum Abend", episch-lyrische 
„Ein Skizzenbuch", „Holzwegtraum". „Die Insel" ist ein episches 
Gedicht. 

Ernst von Wildenbruch (1845-1909), geboren in Beirut 
(Syrien), wo sein Vater Generalkonsul war, verlebte seine Ju-
gend in Berlin, Athen und Konstantinopel, wurde Offizier, nahm 
aber bald den Abschied, urn sich der Rechtswissenschaft zu wid-
men. Er nahm an den Feldzugen von 1866 und 1870 tell, war 
Referendar, Assessor und Richter in Berlin und Frankfurt a. d. 0. 
und trat 1877 in den diplomatischen Dienst. Als Dichter machte 
er sich bekannt durch die Heldenlieder „V ion vill e" und 
„S e d a n". Dann hat er eine Anzahl Dramen geschrieben, in 
denen er vielfach seinem gluhenden Patriotismus Ausdruck gab. 
Es sind zunennen: „Die Kar o linger", ,;Harald", „Der 
Mennonit", „Vater und Siihne", „Christoph Mar-
low", „Das neue Gebot", „Die Quitzows", ,,Die 
Tochter des Era's m u s" u. a. I1n moderner Richtung geschrie- 
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ben sind: „Die Haubenlerche", „Meister Bolzer"; 
sowie die Romane: „Eifernde Liebe", „Sc hwester-
seel e" u. a. Sehr beachtenswert sind manche seiner kleineren Er-
zahlungen und Novellen wie „D as edle B I u t", „K in de r-
tr ane n", „Neid", „Der Meister von Tanagra",u.a. 
Seine Gedichte sind unter dem Titel „L i e d e r und Ball a-
d e n" erschienen. 

2. Dichter der „Moderne" 

Als das poetische Haupt „des jungsten Deutschlands 
wahrend des Sturmes und Dranges" in den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts gilt 

Detlev von Liliencron (1844-1909) wurde zu Kiel als 
Sohn eines Zollverwalters geboren, besuchte die gelehrte Schule 
seiner Vaterstadt und wurde preuBischer Offizier. Er focht 1864 
gegen die aufstandischen Polen, 1866 
gegen Osterreich, 1870 gegen Frank-
reich und wurde mehrmals verwundet. 
Spater wurde er in seinem Heimatlande 
koniglicher Verwaltugsbeamter. Seine 
Schulden drangten ihn aber aus dem 
Amt und er lebte ganz seinen schrift-
stellerischen Arbeiten. Er schrieb erst 
nach seinem flinfunddreiBigsten Jahre, 
durch einen Zufall veranlailt, sein 
erstes Gedicht. Seine erste Gedicht-
sammlung erschien 1883 unter dem 
Titel: „Adjutantenritte und 
andere Gedichte". Dann folgten „Der Heideganger" 
und die „N e u e n G e d i c h t e". Schon in diesen friihen Dich-
tungen fanden die Jungen, was sie selbst nur in der Theorie, 
nicht aber auch in der Praxis vermochten. Hier war frOhlicher 
Kampf gegen alles Veraltete, ein mutiges, jugendkraftiges Ein-
treten far die neue Zeit; hier war Gegenwart und Natur. Seine 
bedeutendsten Gedichte sind in den Sammlungen „K a m p f und 
Spiele", „Karnpfe und Ziele", „Nebel und Sonne" 
und „B u n t e B e u t e", enthalten. Auch als Dramatiker und 
Erzahler ist er mehrfach hervorgetreten, doch haben weder seine 
Dramen, noch seine groBeren Erzahlungen eine hohere Bedeutung. 
Dagegen enthalten seine skizzenhaften Novellen vieles Gute z. B. 
„Eine Sommerschlacht", „Unter flatternden 
F ahn e n", „K rieg und Fr ie de n", Schlachtenbilder von 
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grof3er realistischer .Gewalt, dann einzelne ergreifende kurze Ge-
schichten aus dem Volksleben. Liliencron ist ein gesundes, starkes 
Dichtertalent, ein Lyriker von urspriinglicher Kraft und Rine und 
zugleich einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. 

Hermann Sudermann (1857-1928) war Naturalist und 
Sozialist im weiteren Sinne. Er gehort mit seiner unverkenn- 
baren Begabung and mit seiner wirkungsvollen Bfihnentechnik 
zu jenen sehr geschickten Talenten, die sich auf theatralisehe 

Aufmachung verstehen and dem Ge-
schmack des Publikums zu dienen 
wissen. Er lehnte sich bald an 'dieses, 
bald an jenes Vorbild an. So ist er 
einerseits aus der Schule des franzo-
sischen Familiensttickes der Sardou 
und Augier hervorgegangen, anderer-
setts von den Jungdeutschen, von 
Laube, Gutzkow und Spielhagen, gei-
stig abhangig, laBt aber dennoch 
gern durchblicken, dal er Ibsen oder 
Nietzsche gelesen hat. Auf der einen 
Seite vertritt er den leidenschaftlichen 

Widerspruch gegen die starre Uberlieferung in Glauben, Sittlich-
keit und Gesellschaftsform, auf der andern hangt er an dem 
Herkommen und opfert dem allgemeinen Geschmack. Er liebt 
die starken Herrennaturen, die das Herdenvolk zerbrechen; er 
verherrlicht die Kraft, der die Schwache unterliegt, er bewundert 
jene Wesen, die nur ein Gesetz kennen und haBt Philister. Er 
ist eben keine starke dichterische Natur, sondern ein vielleicht 
wohimeinender, aber erfolgsltisterner „Theatraliker", kein Drama-
tiker. Sudermanns erster Ruhm grundete sich durch seine Romane: 
„Frau Sorge" und „Der Katzensteg". Seine ubrigen 
Romane sind: „Jolanthes Hochzeit", „Es war". Er 
schrieb auch Erzahlungen, wie z. B. „G eschichten im 
Zwielich t" und „G es c hwis te r". Zu ruhmen sind seine 
„Litauischen Ges.chichten". Am 27. November 1889, 
also in dem fur den Naturalismus entscheidenden Jahre, wurde 
Sudermanns erstes Drama „E h r e" aufgeftihrt. Dieses Stuck ge-
hort der Zeit, in der es geschrieben wurde. Seine ubrigen Dra-
men sind: „Sodoms Ende", „Heimat" „Die Schmet-
terlingsschlacht", „Das Gluck im Winkel", „Jo-
hannes", „Die drei Reiherfedern", „Der Bettler 
von Syraku s", „D er gute Ru f" u. a. Aber das Wert-
vollste schuf Sudermann als Erzahler. 

9r, 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



'  

281 

Gerhart Hauptmann (geboren 1862 zu Obersalzbrunn in 

Schlesien) wollte erst Bildhauer werden, ging aber nach kurzem 
Aufenthalt auf der Breslauer Kunstschule nach Jena, wo er ein 
Jahr lang studierte. Dann machte er verschiedene Reisen. Nach 
einem Aufenthalt in Italien heiratete er im Alter von 22 Jahren 
und konnte sich, durch das VermOgen der Frau dauernd vor 
Sorgen bewahrt, ganz seinen kunst-
lerischen und literarischen Neigungen 
tiberlassen. Er lebte nun langere Zeit 
in Erkner bei Berlin im Umgang mit 
Arno Holz, Johanes Schlaf und eini-
gen anderen bekannten zeitgeni5ssi-
schen Schriftstellern. Jetzt lebt er in 
Agnetendorf im Riesengebirge. Haupt-
mann ist der bedeutendste Dramatiker 
seit Kleist und Hebbel und der gri5Bte 
deutsche Dichter der Gegenwart. Seine 
Werke stehen groBtenteils schon durch 
ihren Inhalt auf heimatlichem Boden, 
weshalb auch die schlesische Mundart in ihnen vorherrscht. 
entwarf zuerst eine Reihe greller, aber heif3 empfundener drama-
tischer Bilder von menschlicher Not and Verkommenheit, wie 

z. B. „V o r Sonnenaufgang", „Das Friedensf est", 
„Einsame Menschen und „Kollege Krampton". 
Sein Hauptwerk und das bedeutendste Drama des deutschen 
Naturalismus ist die Tragifidie „D i e Webe r". „D er B i b e r-
p e 1 z" ist sein bestes Lustspiel. Bekannt sind seine spateren 
btirgerlichen Tragiidien „Gabriel Schillin gs Fluch t", 
„M i c h a el Kr am e r" und vor allem die erschutternden 
Menschendramen „F uhr mann Henschel" und „R o s a 
Bernd". Mit „Hanneles Himmelfahrt" betrat der 
Dichter ein neues Gebiet, die Traumdichtung, behielt aber die 
soziale Tendenz und die naturalistische Milieuzeichnung bei. 
Weniger gelungen ist nach diesem Meisterstticke die Tragodie 
des Bauernkrieges „F 1 o r i an G e ye r". Mit dem „Florian 
Geyer" wollte er das historische Drama naturalistisch gestalten, 
wahrend er sich in „Hannele" und in der „V er sunk enen 
Gloc ke " dem Symbolismus zuwendet. „D er arm e He i n- 
r i c h" ist ein Versuch, den alten Epenstoff nicht nur dramatisch, 
sondern auch modern zu gestalten. Auch „E 1 g a", •besonders 

aber „U n d Pip pa t a n z t" sind hier zu ne"nen. in diesen 
Stucken kehrt Hauptmann zu den marchenhaften Motiven zuruck, 

Er 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



282 

Romantik und Wirklichkeit ineinander wirrend, Lyrisch ist er 
wenig, aber mit Gluck hervorgetreten. Weit ergiebiger ist seine 
neue Prosa. Gute novellistische Studien sind „B ahnwa r t e r 
T h i e 1" und „D er A poste 1". Ftir seine. Kunst sind auch 
sehr bezeichnend seine Romane: „D er N a r r in Christ o 
Emanuel Quint", „Atlantis" und „Die Insel der 
g r o B e n M u t t e r". Hauptmann strebte nach einer endgiiltigen 
Form. Als Beispiel dafiir kann besonders das Epos „A n n a" 
angefiihrt werden. In seinem Epos „T ill Eulensplege 1" 
versuchte er die Ereignisse der Nachkriegerzeit in Deutschland 
mit ihren furchtbaren auBeren und inneren Erschlitterungen zu 
spiegeln. Hauptmanns Schaffen umfaBt die Zeit von Naturalismus 
bis zum Expressionismus und darLiber hinaus bis zur Gegenwart., 
In alien seinen Dichtungen ist uberall das warme Herz zu spuren. 

Die folgenden modernen Dichter waren entweder „Sym-
bolisten" und als solche den Rumantikern verwandt, oder sie 
suchten neue Bahnen. 

Richard Dehmel (1863-1920), geboren als FOrsterssohn 
zu Wendisch-Hermsdorf im Spreewald, verlebte seine Kinder-
jahre bei Kremmen in der Mark, tinter Kieferbaurnen inmitten der 
freien Natur, die stets seine innigste Freundin blieb. Stfirmisch 
waren die Jahre des Gymnasiasten (Berlin und Danzig) und 
des Studenten, in denen er mit Heinrich Hart, Wolfgang Kirch-
bach und Franz Oppenheimer Freundschaft schloB. Als den 
schOnsten Gewinn seiner Dichtung sah Dehmel allezeit die 
Freundschaft mit Detlev von Liliencron an, die fiir beide und 
somit auch fiir die Geschichte der deutschen Lyrik von so hoher 
Bedeutung wurde. Detlev von Liliencron und Dehmel waren 
Herzensfreunde, aber wie grundverschieden zeigten sich beide 
in Wesen und Dichtung. Liliencron war ein Stuck Natur selbst, 
von edelmannischer Vornehmheit fein vergoldet; Dehmel, der 
markische FOrsterssohn, einte ein machtiges, oft gluhendes Tem-
perament mit philosophischem Grablersinn. Probleme lagen ihm 
im Blute. Aus der Bertihrung so gegensatzlicher Naturen spriihten 
helle, weithin leuchtende Geistesfunken. Welche ziindende Kraft 
von Dehmel ausging! Die Liebe zur Natur und zur ganzen Welt, 
die Verehrung des Gottlichen im Menschen braust durch seine 
formschanen Verse und reiBt uns fort. Die Gestalt des leidenden 
Christus Hat er uns aufs neue vermenschlicht. 

Dehmel entdeckte seine Begabung verhaltnismaBig spat, doch 
schon sein erster Gedichtband „Erlosung-en" erregte Aufsehen, 
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wenn er auch noch keinen Erfolg brachte. Ihm folgten: „Aber 
die Liebe", „Lebensbldtter", „Weib und Welt", and nach langem 

Schweigen „SchOne, wilde Welt", ferner der Roman in Romanzen 

„Zwei Menschen" und die Rhapsodie „Die Verwandlungen der 

Venus"; die Dramen Dehmels sind: „Der Mitmensch", „Lucifer", 
„Michel Michael", ein eigenartiger Versuch moderner politischer 

Satire, dann „Die Menschenfreunde" und „Die Gotterfamilie". 
Zu erwahnen bleibt noch Dehmels Kriegstagebuch: „Zwischen 

Volk und Menschheit". 

Gustav Falke (1853-1916) war eine feine Natur, so daB 
er die Ubertreibungen der modernen Dichtkunst nicht mitgemacht 
hat. Er ist ein guter Lyriker, der unter Liliencrons unmittelbarem 
EinfluB stand. In seinen ersten Dichtungen klingt besonders 
Liliencrons sturmische, lebensfrische Poesie nach, spater sind es 
mehr die zarten, melodischen Dichter wie Eichendorff, MOrike 
und Storm. Falke sagt selbst von der Entwicklung seiner Poesie, 
also von seinen ziemlich zahlreichen Gedichten, die in den Banden: 
„Mynheer der Tod", „Tanz und Andacht", „Zwischen zweiNachten", 
„Neue Fahrt", „Mit dem Leben", „Hope Sommertage", „Frohe 
Fracht" vorliegen, daB er bemuht gewesen sei, immer mehr vom 
Lauten zum Stillen, vom Malerischen zum Dichterischen vorzu-
dringen. Die unter Liliencrons EinfluB stehenden friihen Gedicht-
bande sind besonders reich an phantastischer Symbolik. Auf 
der Suche nach eigenem Ausdruck entfernte sich Falke immer 
mehr von der impressionistischen Art Liliencrons, erreichte aber 
schlieBlich in feiner Weise nur die alten, freilich nur noch diinn_ 
klingenden romantischen TOne. Das zeigt auch die „Auswahl". 

Gedichte wie „Spate Rosen", „Ein Tageslaur, „Was war er?", 
„Unheimliche Stunde", „Die weijie hacht", „Eine Liebe" vermOgen 

echt ans Herz zu greifen. Auch als Prosaschriftsteller hat sich 
Falke versucht und in seinem Roman „Der Mann im Nebel" 
ein immerhin beachtenswertes Werk geschaf fen. Realistischer, 
wenn auch nicht eben bedeutend, ist der Roman „Die Kinder aus 

Ohlsens Gang". Dichtung und Wahrheit aus dem eigenen Leben 
verbinden sich in dem anrnutigen Buche „Die Stadt mit den 

aoldenen Tiirmen". 

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) wurde zu Wien 
geboren, studierte hier Jura und romanische Philologie und 

- brachte den grnten Teil seines Lebens innerhaib der Wiener 
Atmosphare zu; hier starb er auch 1929. Hugo ist einer der 
bedeutsamsten Dichter neuerer Zeit. Siebzehnjahrig lieB er schon 
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die erste dramatische Studie „Gestern" erscheinen. Bald darauf 
entstanden die seine Kunst schon in ihrer vollen Reife enth81- 
lenden lyrisch-dramatischen. Dichtungen: „Der Tod des Tizian" 
und ,,Der Tor und der Tod - . Der zweite groBe Abschnitt im 
dichterischen Schaffen Hofmannsthals begann damit, da8 ihm 
das Lyrische, wie er es bisher gestaltend bewaltigte, nicht mehr 
genugte. Er nahm nun den Versuch des Symbolismus auf, aus 
sich heraus zu einer groBen dramatischen Weltschau zu kom-
men. Ein fiir die Zeit bedeutender Wurf gelang ihm dabei mit 
,Elektra", einer freien Bearbeitung der TragOdie des Sophokles. 
Sein dichterisches Schaffen nach der „Elektra" hat ffir sich nie 
mehr die friihere in sich geschlossene Schonheit und Vollendung 
erreicht, weder in den TragOdien „Das gerettete Venedig", „Odipus 
und die Sphinx" oder spater in „Alkestisa, noch in der Komodie 
„Christinas Heimreise". Die letzte Tragodie Hofmannstahls, ,,Der 
Turin", greift einen alten Dramenstoff von Calderon auf. Die 
impressionistische Lyrik erreichte mit Hofmannsthal einen ihrer 
HOhepunkte. Hofmannsthal gehort zu den Dichtern, die ernst 
Stellung nehmen zu den Fragen der Zeit, insbesondere der Kunst. 
Er ist ein Dichter, der die Sprache meisterlich handhabt. Seine 
Verse haben musikalischen Wohllaut. 

3. Die neuesten Erzahler 
Wenden wir uns nun der Reihe jener bedeutenden neueren 

Erzahler zu, die alle fast innerhalb eines Jahrzehnts geboren 
wurden (von 1863, dem Geburtsjahre Gustav Frenssens, bis 
1877, dem Geburtsjahre Hermann Hesses) und die der neueren 
erzahlenden Dichtung ihr eigentliches Geprage gaben. 

Als erstrer sei hier Gustav Frenssen genannt. Er wurde 
1863 zu Barit in Dithmarischen geboren, studierte Theologie, 

war eine Zeitlang im Hause Krupp als 
Hauslehrer tatig und wurde 1892 Pa- 
stor in Hemme. In dieser Stellung ver- 
offentlichte er seine ersten Romane, 
deren auBerordentlicher Erfolg es ihm 
ermoglichte, sein- Amt niederzulegen 
und sich ganz seinen literarischen Ar- 
beiten zu widmen. Er verstand es, mo- 
derne Empfindungen, vor allem auch 
sinnliche Glut mit den Zeichen der 
alten erzahlenden Tradition auszu- 
drucken und damit jene breiten Schich- 
ten zu erfassen. die, von der neuen Zeit 
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schon ergrif fen, sich selbst und das Neue doch nur unter den 
alten Bildern verstanden. In seinem Erstlingswerk „Die Sand- 

grafin" gibt er noch wenig Eigenes. Einen groBen Fortschritt 

bedeuten schon „Die drei Getreuen". Sein volles Konnen entfaltete 

Frenssen in „Dorn Uhl". Das nachste, minder erfolgreiche Werk 

„Hilligenlei", zeigt ihn nicht bloB als Heimatdichter, sondern als 

Problemdichter. Sein Werk „Peter Moors Fahrt nach Siidwest" 
gibt die kraftvoll-lebendige und packende Erzahlung eines Sol-
daten, der die Furchtbarkeiten des salwestafrikanischen Krieges 
mitgemacht hat. In seinem folgenden Werke „Klaus Hinrich Baas" 
gibt uns Frenssen einen biographischen Kaufmannsroman. Seine 
darauffolgende Schopfung tragt den Titel „Der Untergang der 

Anna Hollmann". Hingewiesen sei noch auf die epische Erzahlung 

„Bismarck" und auf die etwas breite Geschichte „Die Briider". 

In dem gehaltreichen Bekenntnisbuche „Grilbeleien" fallen helle 

Schlaglichter auf Land und Leute, auf Zeitseele und Dichterstreben. 
Von seinen Romanen sind noch zu nennen: „Der Pastor von 

Poggsee", „Otto Babendick" und „Dummhans". 

Jakob Wassermann (1873-1934) ist Verfasser zahlreicher 
und zurzeit vielgelesener Romane, der die schneidende psyholo 
gische Scharfe im modernen deutschen Roman auf den Hale

punkt brachte. Das Milieu ist fur ihn nur ein Mittel, Charaktere 
zu entwickeln und Schicksale zu motivieren. Er geht seinen eige-
nen Weg, ohne sich viel urn groBe und kleine Kunststromungen 
zu bekiimmern. Nach einigen Werken, von denen der Roman 
„D i e J u d e n von Z i r n d o r f" das bekannteste ist, erregte 
er zuerst Aufsehen -mit dem Liebesroman „D i e G e s c bichte 
der jungen Renate" Fuchs". Schon in diesem Werke spuren 
wir die ungeheure Gewandtheit Wassermanns, doch gebraucht 
er seine Kunstmittel noch unsicher. Zu seinen Aniangsversuchen 
kann man auch die nachsten Werke rechnen, - wie z. B. „A lexa n-
d e r in Babylon" und „Die Schwestern".Weitbesserund 
sicherer gebraucht er seine Kunstmittel in den nachsten Roma-
nen:„Kaspar Hauser oder die Tragheit des Her-
zens", „Die Masken Erwin Reiners"und „Der Mann 
von vier z i g J a h r e n". Aber zur wirklichen Reife gelangte 
Wassermann jedoch erst mit den Romanen: „D as Gans e-
mann che n" und „Christian Wahnschaffe". Bekannt 
sind weiter seine Romane : „O ber fins drei Stufe n", „U lrike 
Woytech", „Faber oder die verlorenen Jahre", 
„C hr isto ph Ko lumbu s" und seine Hauptleistung „Der 
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Fall Ma u r i z i u s". Wassermann schrieb auch Novellen, wie 
z. B. „Der Wendekreis" und Erzahlungen, wie z. B. „D a s 
Gold von Ca xa mal c a". Wassermann war Jude. Sein 
Roman „Die Juden von Zirndorf" behandelt das Judenproblem. 
Wassermann ist einer der bedeutsamsten und fruchtbarsten Schrift-
steller unserer Tage. Sein Buch ,;Mein Weg al s Deut scher 
und J u d e" gewahrt uns einen tiefen Einblick in das Ringen 
seines Geistes. 

Thomas Mann wurde 1875 zu Lubeck gehoren, sein Vater 
war ein hochangesehener Kaufmann and Senator der Freien Stadt 
und seine Mutter eine Brasilianerin. 1894 kam Thomas Mann 
nach Munchen als Volontar einer Versicherungsgesellschaft, stu-
dierte dann an, der Mtinchener Universitat Literaturgeschichte und 
Asthetik, weilte darauf viel in Italien, besonders in Rom, und 

ward 1899 Redakteur am „Simplizis-
simus". Spater lebte er als. freier 
Schriftsteller in Munchen, zu dem -er 
sich, als seiner geistigen Heimat, erst 
in jfingster Zeit wieder bekannt hat. 
Nach einer zunachst unbeachtet ge-
bliebenen Novellensammlung, „D e r 
kleine Herr Friedemann" ver-
offentlichte Thomas Mann den groBen 
Roman „Budden br o oks", durch 
den er — mit dem allmahlichen Durch-
dringen des Buches — seine jetzige 
maBgebende Stellung in der Achtung 

seines Volkes, ja der Welt errang. Es folgten dann die Novellen 
„T rista n", das Drama „F i or en z a" der Roman „K o n i g-
liche H o h e i t", sodann die ffir seine Kunst besonders be-
zeichnenden Novellen „D er Tod in Venedi g" und „T o n ifo 
Kr O g e r". Sehr bekannt wurden auch die historischen und die 
zeitgeschichtlichen Arbeiten „F r i e d r i c h und die gro 13 e -
Koalitio n" und die „Betrachtungen eines Unpo-
lit i s c h e n". Weiterhin sei hingewiesen auf die Essays „R e d e 
und A n t w or t", auf die Sammlung seiner Novellen und auf 
die Abhandlung fiber „G o e t h e" und T o 1 s t o i". Eine nue 
Folge der gesammelten Abhandlungen erschien unter dem Titel 
„B e m u h u n g e n" und die Reden und Aufsatze aus den Jahren 
1925-1929 als „Die Forderung des Tages". Dann 
folgte sein bekanntes Werk „D er Z a u b e r b e r g". Das letzte 
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magebende Werk Thomas Mann bis heute ist „L e i d e n und 
Gr oBen der Mei s t e r". Thomas Mann ist einer der groBten 
zeitgenOssischen Erzahler Deutschlands. Er ist eine europaische 
Erscheinung hohen Ranges. Sein scharfer, skeptischer, vornehmer 
Geist bietet sich ihm dabei als vollendetes Wekzeug zur Erfas-
sung seiner Stoffe. Ihm liegt die Welt in der vollen neuzeitli-
chen Unverhtilltheit offen. Wenn wir den Weg Thomas Manns 
von „Buddenbrooks bis zum Werke „L e i d e n und GroBen 
der M e i s t er" verfolgen, so sehen wir seinen geistigkuhlen, 
menschlich aber doch immer tief teilnahmsvollen Blick. Was ihn 
dabei besonders auszeichnet, ist, daB er es wie Fontane verstand, 
nicht nur das Heimatliche zu meistern, sondern ganz an jene 
europaische Geistigkeit anzuktitipfen, die sich in der franzOsischen, 
skandinavischen und russischen Dichtung des 19. Jahrhunderts 
schon ausgesprochen hat. So gehort Thomas Mann zu den ganz 
Wenigen der neueren deutschen Literatur, die weder bloB Zuflucht 
im guten Alten suchen noch von dem Einbruch des Naturalismus 
hemmungslos mitgerissen wurden. Er ist ein Geist, der aus sich 
selbst heraus gangbare Wege fur die Auseinandersetzung des 
deutschen Wesens mit den heutigen Weltideen fand, und das ist 
eine Leistung vom hohen Wert. Seine „B uddenbrook s" 
zeigen naturalistische Beobachtung und Milieuzeichnung. Aber er 
ist doch weit mehr Asthet und Artist als Naturalist. Er schreibt 
nicht aus dem Volke fur das Volk, er schreibt aus der Kunst fur 
die Kunst. Seine Darstellung wird durch Ideen und Leltmotive 
bestimmt, und die stilistische Form spielt. bei ihm eine ganz 
andere Rolle als bei den Naturalisten. 

Hermann Hesse wurde 1877 zu Calw im wiirttembergischen 
Schwarzwaldkreis geboren, ward zuerst Mechaniker, dann Buch-
handler. Er durchstreifte seine deutsche Heimat, was immer 
weeder in seinen Werken sich ausspricht, empfing aber auch von 
Italien tiefe Eindrucke. Er besitzt nicht die Meisterschaft von 
Thomas Mann, aber seine Dichtungen haben eine innere Melo-
die, die dem Menschen von heute ins Herz geht. Er hat noch viel 
von der alten Welt der realistischen Erzahler in sich, ist aber 
zu sehr moderner Mensch, urn sich mit der einfachen Losung des 
Realismus zufrieden zu geben. So ringt er mit dem Alten und 
Neuen zugleich, und dieses doppelte Ringen gibt ihm seine 
Eigenart und seinen Reiz. Er 1st der Richter eines Obergangs-
stadiums und wei8 keine Losung zu bieten, aber er ist lockend 
und reizvoll. — Hesse gab zunachst „R o m antisc he Li e- 
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de r". Es folgten Stimmungsskizzen „E ine Stun de hinter 
Mitternach t" und ein seelenvolles, feinfuhliges, schwer-
matigironisches Bachlein „H interlassene Sc hr if ten 
und Gedichte Hermann Lauschers". Der Band . 

„G e d i c h t e", bekundet den echten Lyriker. Dem Bande „Ge-
dichte" folgte das Gedichtbandchen „M usik des Eins a-
m e n". In dem Bandchen „T r o s t der Nach sammelte 
Hesse die Ernte des letzten Jahrzehntes. Die Natur mit dem 
Zauher der Jahreszeiten und die Liebe bieten ihm Ruhe and Frie-
den. -- Trotz der Eigenart seiner Gedichte beruht Hesses , Be-. 
deutung fur die Gegenwart .nicht auf ihnen, sondern auf seinen 
erzahlenden Werken. Sein erstes grofies Prosawerk, „P et er 
Cam enzin d", ist ein Bekenntnis- and Lebensbuch voll tiefer 
Seele und satter Farbe, das die Entwicklung eines verhaltenen, 
still in sich kampfenden und reifenden Menschen behandelt. 
Dieses Buch ist eine Beichte. Der Roman „U n t-e r m R a d" 
behandelt die Marterung einer Knabenseele durch den Zwang 
der Schuleinrichtungen und ihrer Vertreter. Dann erschienen 
Erzahlungen wie „D iesseit s", „N a c h b a r n" oder der Ro-
man „G e r t r u d `. Vol] frischer Farbe sind die Aufzeichnungen 
„A us lndie n". Herber, mannlicher, nuchtern ist sein Maier-
Roman „R ot3hald e". Voll Frische und Naturlichkeit sind auch 
die weiteren Erzahlungen wie „K n u 1 p", „A m W e g", „S c h o n 
ist die Jugend" und „M arche n". Mit eigenen Bildern 
schmiickte Hesse sein nachstes, sehr personlich empfundenes 
Werk „W a n d e r u n g"; als Maier trat er im gleichen Jahre 
auch mit „Elf Aquarellen aus dem Tessin" hervor. 
Ein Hauptwerk nach . „Peter • Camenzind", „Unterm Rad" und 
einigen Erzahlungen, vor allem „Knulp", gelang Hesse mit dem 
Roman „D e m i a n", die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. 
Dem .„Demian" folgten wieder Erzahlungen und Novellen wie 
„Klingsors letzter Sommer", die indische Legende 
„Siddharta", „Zarathustras Wiederkehr" undder 
Roman „Der Steppenwolf". 

Hans Carossa wurde als Sohn eines Arztes 1878 zu To12 in 
Bayern geboren. Seine Vorfahren stammen aus Oberitalien. Er 
ist ein groBer Dichter, der einen fast Goetheschen Schartheitssinn 
besitzt. Er hat einen lichten, klaren Stil und eine stake mensch-
liche Beziehung zu Natur, Jugend und Reifen. Er ist ein'schlichter 
Mensch des Alltags, der still seinem Berufe als Arzt in Munchen 
lebt und nichts aus seinem Dichtertum macht. Kein Dichter der 
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Gegenwart laBt sich mehr Zeit zu seinem Dichten und Denken, 
keiner verzichtet mehr auf den Ehrgeiz und Ruhm eines Dichters 
als er. Er ist ein moderner Mensch und Dichter unserer Tage, 
der abseits aller Literatur und ihrer Stromungen, keiner Richtung 
angehOrig, ftir sich allein steht. Er ist ein Dichter, der mit 60 
Jahren nur vier diinne Prosabandchen und ein schmales Gedicht-
bandchen zustande bringt, die aber so tief, wahr, echt und 
einfach geschrieben sind, dab man heute schon sagen kann: sie 
werden vieles, was in dieser Zeit gedichtet wurde, bei weitem 
uberdauern. Er besitzt die Kunst der letzten Selbstbeschrankung, 
die von allem, was Auge sah und Herz vernahm, nicht zuviel 
sagt — und eben deshalb alles. Er ist der klassische Schrift-
steller, dem die Zukunft gehort. Alles, was er schafft, ist so ganz 
mit seinem personlichen Leben verwachsen. Seine Werke sind: 
„Gedichte"; „Doktor Burgers Ende", das Tagebuch 
eines Arztes; um anis c he s Tagebuc h", sein Kriegsbuch 
und die beiden Btichlein „E ine Kindhei t" und „V er wan d-
lungen e i n e r J u g e n d, selbstbiographische Werkchen. 

Stefan Zweig wurde 1881 in Wien geboren. Er gehOrt zu 
den Neuromantikern und beginnt ganz frith zu dichten. Gedichte 
des Sechzehn- und Siebzehnjahrigen veroffentlichen erste Zeit-
schriften wie „Die Gesellschaft", der Neunzehnjahrige gibt be-
reits einen Band Gedichte unter dem Titel „S ilberne Saite n" 
heraus. Reisen sind ihm in diesen Lehrjahren wichtiger als seine 
eigenen dichterischen Schopfungen, Reisen, nicht unternommen 
urn Werkstoff fiir Dichtungen zu suchen, sondern um unter un-
endlichem Himmel und im Verkehr mit ahnlich Fiihlenden und 
Strebenden in alien Landern sich zu finden. „Eine geheimnisvolle 
Neugierde", so bekennt er, „lockte mich jahrelang, immer wieder 
andere Grenzen zu uberschreiten, im Wirklichen und im Geistigen 
und dies bis weft ins Exotische und Gefahrliche hinein. Wo bin 
ich nicht gewandert und gewesen in jenen Jahren! Ich habe in 
Paris, London und Florenz, in Berlin und Rom kameradschaftlich 
mit der gleichaltrigen Jugend gelebt, bin nach Spanien und Schott-
land, nach Indien, an die chinesischen Grenzen, durch Afrika, 
Nordamerika, Kanada, nach Kuba und an den Panamakanal ge-
reist, all dies aber, weiB Gott, nicht aus literarischen Ambition 
oder urn Bucher zu. schreiben." — Stefan Zweig schrieb auch 
andere Gedichte, so sind von ihm die Gedichtsammlungen: „D i e 
f rith en Kr an ze" und die „Gesammeiten Gedichte". 
Auch seine Novellen uberraschen durch eine eigene schOne 
Menschlichkeit. Von seinen Novellen nennen wir folgende: 

Nematka titanka, VIII 	 19 
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„Angst", „Erstes Erlebnis", „Vier Geschichten 
aus Kinderland", „Amok", „Sternstunden der 
Menschheit" und „Verwirrung der Gefuhle". 
Seine Gedichte und Novellen haben durch ihre Feinheit der 
Empfindung ein asthetenhaftes Publikum gefunden. Aber Stefan 
Zweig ist nicht nur als Lyriker und Novellist, sondern auch als 
Dramatiker bekannt. Von seinen Dramen fesseln am starksten 
das Trauerspiel in drei Aufzfigen „T her sita s" und die drama-
tische Dichtung in neun Bildern „J e r e m i a s". Seine Haupt-
bedeutung liegt aber in der Ausdeutung grofier Erscheinungen 
der Weltliteratur. Balzac, Dickens und Dostojewski (tinter dem 
Titel „D r e i M e i s t e r"), Verlaine und Verhaeren, ja Angst 
selbst der Politiker Fouthe sind von diesem hellsichtigen Psycho-, 
logen durchleuchtet worden, so daB ihre Wesenheit dem modeinen 
Menschen offenbart wird. Er dringt auch in drei verwandte 
Schicksale groBer Deutscher ein, in das Holderlins, Kleists und 
Nietzsches (unter dem Titel „D e r K a m p f mit dem D A-
mon"). Das sind seine Essays. 

4. Die modernen Frauen 
Von den dichtenden und schriftstellernden Frauen der 

neuesten Zeit sind zu nennen: 

Marie von Ebner - Eschenbach (1830- 1916) wurde als 
Grafin Marie Dubski auf dem SchioB zu Zdislawitz in Mahren 
geboren, vermahlte sich mit dem nachherigen osterreichischen 
Feldmarschall-Leutnant Freiherrn von 
Eschenbach und lebte nach seinem 
Tode in Wien oder auf ihrer Besit-
zung in . Mahren. Nachdem sie sich 
auf verschiedenen Gebieten, als Ly-
rikerin und auch Dramatikerin, ver-
sucht hatte, fand sie das ihrer Be-
gabung vortrefflich entsprechende Feld 
der Erzahlung, in der sie sich fiber 
alle Schriftstellerinnen und Erzahle 
rinnen ihrer Zeit erhob. In ihren Dichtun-
gen macht sich ein stark ausgepragtes 
Sozialgefuhl geltend. Auf den Hohen 
und in den Tiefen des sozialen Lebens ist sie gleich heimisch. 
Die Einfachheit und die Kraft ihrer Darstellung haben fast 
mannlichen Charakter. Ein ganz selbstandiger Geist, eine liebens-
wurdige, feine Natur und eine tiefinnerliche Kiinstlerin sprechen 
aus alien ihren Schopfungen. Wie ihr Leben sich teils auf den 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



291 

mahrischen &item ihrer Eltern, teils in den Kreisen der Wiener 
aristokratischen Gesellschaft abgespielt hat, so ist auch ihr 
Dichten Darstellung des Lebens in ihrer mahrischen Heimat und 
des Treibens der Wiener vornehmen Welt. Beide Gebiete be-
herrschte sie meisterhaft und in einem gemaBigten Realismus, 
mit tiefem Ernst, aber auch mit gemutvollem Humor. Alles, was 
sie schuf, war vorher innerlich durchlebt, so daB ihre Werke 
stets in ihrer Gesamtheit den Eindruck des Wahrhaftigen ma-
chen. Echtes Mitgefuhl den Armen und Bedruckten gegenuber 
erfullte sie, niemals moralisierte sie, aber eine reine Sittlichkeit 
schwebt fiber allen ihren Erzahlungen. Ihre Hauptwerke sind: die 
Romane: „Das Gem eindekind", „Unsahnbar". „Bo-
zena", „Die arme Kleine", „Agave"; Novellen: „Lotti, 
die Uhrmacherin", „Dorf- und SchloBgeschich-
ten", „Komtesse Muschi", „Er laBt die Hand kus-
sen", „Uneroffnet zu verbrennen", „Maslans 
Frau", „Nach dem Tode", „Ihr Traum", „Wieder 
die Alte" „Der Kreisphysikus", „Jakob Szela"; 
Erzahlungen: „Die Unverstandene auf dem Dor fe", 
„In letzter Stunde", „Der Vorzugsschuler", „Die 
Freiherren von Gemperlein"; Tiergeschichten wie 
„Krambambuli", „Der Fink"; Marchenwie„Die Prin-
z e s s i n von B an ali e n"; Aphorismen, Parabeln und ihre 
autobiographische Schrift „M eine K i n d e r j a hr e". 

Helene Bohlau, geboren am 22. November 1859 in Weimar, 
wurde bekannt durch ihre herzerfrischenden „Ratsmeidelge-

schichten", in denen sie uns das alte Weimar in lebensvollen 
Ty pen vorfuhrte. Die spater erschienenen „Neuen Ratsmeidel- and 
Weimarischen Geschichten" schliel3en sich den fruheren eben- 

burtig an, gleich einer Reihe von Skiz- 
zen ahnlicher Art. Eine reizende alt- 
weimarische Geschichte ist such „Die 
Kristallkugel". Viel Erlebtes und Er- 
strittenes enthalt offenbar der Roman 
„In frischem Wasser"; Symbolisches 
und Naturalistisches verschmelzen sich 
in dem Roman „Der Rangierbahnhof", 
die ganze Unrast der Zeit, das Suchen 
nach Zielen, der Kampf des Kunstler- 
turns wider Enge und Beschranktheit, 
der Drang nach Ruhm, nach Durch- 
setzung der PersOnlichkeit tut sich 

hier auf. Alles das ist schon gedampfter in dem Roman „Das 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



292 

Haus zur Flamm", d. h. zum lebendigen Herzen, das Stolz und 
Harte in Schanheitsliebe fernhalt. Die echte Beichte des eigenen 
romanhaften Lebens enthalt das Buch „Isebies". Nur starkes 
Erleben und Erleiden konnten ein soich seelenvolles Werk 
schaffen, in dem sich das Leben und das Sterben so gra und 
gewaltig spiegeln. Der Roman „Der gewiirzige Hand" steht nicht 
auf solcher Hohe. Echteste Farben ihres Wesens zeigt der Roman 
„Die leichtsinnige Eheliebste". Durch reine Menschlichkeit er-
warmt auch „Die kleine. Goetlzemutter". 

Klara Viebig (geboren 1860 in Trier) ist eine kraftvolle 
Dichterin, mit hellem, scharfem Blick fiir das reale Leben und 
mit groBer Kenntnis ihres Heimatsvolkes, aus dessen Leben sie 
ihre besten Motive schOpft. Sie hat eine bedeutende plastische 
Gestaltungskraft und einen gesunden aufs Wirkliche gerichteten 
Sinn. Sie ist Meisterin der naturalistisch gesehenen Umwelt. 
Probleme und Seelenkonflikte sind nicht ihre Starke. Nur mit 
wenigen Versuchen streift sie die Frauenrechtbewegung. Sie ist 
vor allem die Dichterin der Eifel. Die Schonheit ihrer Heimat lebt 
in ihren Werken. Dem herben Charakter ihrer Heimat entspricht 
auch die Art der Dichterin selbst, die schon mit der Novellensamm-
lung „Kinder der Eifel" einen der ersten Platze unter den mo-
dernen Erzahlern gewann. Der Roman „Das Weiberdorfa entrollt 
ein grelles, aber psychologisch fesselndes Sittenbild aus jenen 
Eifelgegenden, wo die Manner in fernab liegenden Fabriken zu 
arbeiten und nur zweimal im Jahre zu ihren Frauen zu kommen 
pflegen. Eine typische Gestalt aus der Eifel zeichnet auch die 
Geschichte „ Vom Milller-Hannes". „Das Kreuz im Venn" und die 
Novellensammlungen „ Vor Tau und Tag", „Naturgewalten" und 
„Heimat" bieten uns starke Zeichnun-
gen erdgebundener Seelen und mensch-
licher Bestien, wie die Natur sie her-
vorbringt. Das traurige Los eines 
Dienstmadchens in der GroBstadt tritt 
uns entgegen in dem Roman „Das 
tagliche Brot", die Macht der Verer-
bung in „Finer Mutter Sohn", die Tra-
gOdie der von der nahen GroBstadt 
aufgesogenen Bauern in dem Roman 
„Die vor den Toren". Der Roman 
„Die Wacht am Rhein" bringt den 
Gegensatz zwischen Preuf3entum und - 
rheinischem Wesen, „Das schlafende Heer" den Gegensatz 
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zwischen Germanen und Slawen im Osten zur Darstellung. Wie 

die Erzahlung 3.Eine Hand volt. Erde" die Gestalt der deutschen 
Frau aus dem Volke mit ihrer Sinnlichkeit, ihrer unergrundlichen 
Liebe, ihrer unerschopflichen Arbeitskraft und mit ihrer Sehnsucht 
nach der Mutter Erde unvergeBlich uns einpragt, so ist der 

Roman „Richter der Hekuba" ein dilsteres, in seiner grimmen 
Trostlosigkeit erschtitterndes Zeitdenkmal der Not der deutschen 
Frauen im Weltkriege. Eine Fortsetzung bildet die nicht uberall 
so eindrucksvolle und starke Erzahlung „Das rote Meer", d. i. 
die rote Flut des Krieges und der Revolution. In glutvoller 
Schilderung eines Rauberromans entrollt uns das Buch „linter 

dem Freiheitsbaum", ein Zeitbild der durch die Franzosen be-
setzten Rheinlande am Ende des 18. Jahrhunderts: Dann folgten 
die Novellen „Franzosenzeit" und der Roman „Der einsame 

Mann". Das Hohelied der Mosel ist der Roman „Die goldenen • 

Berge". Das seelische Erleben des heutigen Kindes erfaBt sehr 

fein und klug „Die mit den tausend Kindern". Die herbe GroBe 
der Viebig liegt in der harten Darstellungsart, mit der alles zum 
Bild, zur Gestalt, zum Schicksal wird. 

In ausgesprochenem Gegensatz zu dem Naturalismus der 
Bohlau und besonders der Viebig stehen Isolde Kurz und Ri-
carda Huch. Beiden ist es viel weniger um den Tageserfolg als 
urn die hochsten dichterischen Ziele zu tun. Beide kntipfen an 
die groBe Uberlieferung der Erzahlung im 19. Jahrhundert an, und 
namentlich Ricarda Huch steht unter deren unmittelbarem Einflu13. 
Anfanglich mehr romantischen Geistes, wendet sie sich immer 
mehr einem geklarten Realismus zu, an Keller und Meyer. geschult. 

Isolde Kurz (ge.boren in Stuttgart 1853, Tochter des Dichters 
Hermann Kurz) ist die bedeutendste unter den modernen Dich-

terinnen. Sie begann mit der Lyrik. 
Der erste Band ihrer Gedichte erschien 

1889, „Nene Gedichte" folgten 1904; 
in beiden Sammlungen finden wir 
Lieder von herber Sprodigkeit, abet 
aucli volt Innigkeit, voll Glut der Leiden-
schaft. Den reifen Adel C. F. Meyeri-
scher Kunst glauben wir hie und da 
in den GediChten, die uris in die•Renais-
sance versetzen, zu sptiren, manchmai 
in den Balladen. Ein reieher, viel' 
toniger, der Natui und der Khlttrr 
gleich hingegebener, klarer und frekr 
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Geist tut sich tiberall kund. Ihre Erzahlungen „Florediner No- 
vollen", „Italienische Erzahlungen", „Unsere Carlotta", „Die 
Stadt des Lebens" und die „Florentiner Erinnerungen" erfreuen 
durch edle Stilisierung und klassische Vornehmheit; dazu stimmt 
die Liebe der Dichterin fur Italien und die Renaissancezeit, in 
der die meisten spielen. Aufs glanzendste, bewahrt sich das 
strenger Selbstzucht gereifte Talent in der Geschichte „Nachte 
von Fondi". Da umweht uns die geistige Luft wahrer Bildung. 
Es 1st ein Werk reifer Kunst und hoher Spannung. Aber auch 
die Heimatbilder, die uns die Novellen „ Von dazumal"„Lebens-
fluten" und „Aus meinem Jugendland" vorffihren, und die Bilder 
der „ Wandertage in Hellas" sind mit dichterischem -Auge gese-,- 
hen, mit sicherer Kiinstlerhand und nicht ohne Anflug von 
Humor und leiser Ironie gezeichnet. Von allem Landschaftlichen 
losgelOste, reine, schone Kunstwerke sind die „Meirchen and 
Phantasien" und „Legenden" und die Aphorismen: „Im Zeichen 
des Steinbocks"; ins Reich des Traumlebens ftihren „ Traum/and" 
und „Die-  Stunde des Unsichtbaren". Isolde Kurz ist eine geniale 
Erzahlerin und eine bedeutende Lyrikerin. Sie schrieb,ktinstle-
rische Novellen und psychologisch feine Gedichte. Mit besonderer 
Vorliebe zeichnet sie die starken Charaktere der Renaissance. 
Bei ihr waltet ein stark ausgepragter Wile zur Form, der alles 
Kleinbiirgerlithe uberwindet und zur reinen Schonheit sich 
emporringt. 

Ricarda Huch (als vermahlte Frau Ceconi, geboren, 1864 
in Braunschweig) ist eine geistvolle moderne Schriftstellerin 
und Dichterin. Bei ihr verbindet sich mit der klaren strengen Form 
ein heii3es, aus tiefsten Quellen gespei- 
stes Temperament; das alles bildungs-
maSig Obernommene zu lebendig fort-
wirkender, das gauze Wesen durch-
dringender Kraft umformt. Auch sie 
begann mit Gedichten, aber sie sind 
farbiger, lebeasfrischer als die von 
Isolide Kurz. Ihre Lyrik lehnt sich an 
C. F. Meyer an; viele Stoffe aus der 
Geschichte hat sie mit diesem gernein-
sam, vor allem aber die vornehme, 
ruhig - gelassene Art der Zeichnung. 
lhre ersten Gedichte sind mehr ge- 
danklich als rein lyrisch bedeutend, aber schon unter ihnen finden 
sich Perlen, wie „Sehnsuchta, „Mein Lieb und ich, wir haben 
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uns geschworena „Jangst um Mitternacht", „Trennung", „Auf 
Bergeshohe" und vor allem „Erinnerung". In den „Neuen. Ge-

dichten" stellte sie sich neben die besten Lyriker unserer Zeit, 
und nur wenige gleichzeitige Dichterinnen erreichen hie und da 
ihre Hohe. Einzig die Droste ist ihr uberlegen. — Vornehme 
Formgestaltung, gepaart mit tiefstem Empfinden, ist auch den 
erzahlenden Dichtungen Ricarda Huchs eigen. Ihr erster Roman 
„Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jungeren" zeigte eine 
wunderbare Reife und erinnerte in der Sicherheit und Klarheit 
des Aufbaues, in dem ausgeglichenen Stil, in der von herrlichen 
Vergleichen und Bildern durchwobenen Sprache und in der Fiille 
tiefer Gedanken und Beobachtungen bald an Goethe, bald an 
Gottfried Keller. In ihrem zweiten Meisterwerk, dem Roman 
„Aus der Triumphgasse", fiihrt uns Ricarda Huch nach Triest. 
Der .dritte groBe Roman Ricarda Huchs Vita somnium breve" 

oder „Michael Unger" erreicht nicht seine Vorganger, aber auch 
er hat eine wundervolle Sprache und ffihrt uns mit echt dichte-
rischen, tiefen Gedanken in das Leben. Auch der Roman „Von 

den Konigen and der Krone" und die kleineren Erzahlungen: „Der. 

Mondreigen von Schlaraffis", „Teufeleien 4  , „Hadewig im Kreuz-
gang", „Fra Celeste and andere Erzahlungen", „Der letzte Sommer", 
,,Der Hahn von Quakenbriick and andere Novellen" stehen auf 
seltener Fine in Abgeklartheit des Stils und Freimut der Lebens-
auffassung. Niemand kommt Gottfried Keller so nahe wie sie. 

auch in den Werken fiber „Die Romantik", und tiber. 

„Wallenstein", in den Bekenntnisbfichern „Lathers Glaube" und 

„Natur and Geist" und „Der Sinn der Heiligen Schrift", .Ent- 
persOnlichung" (gegen Spengler) sehen wir in das Schaffen einer 
seltenen, hochbedeutenden Frau hinein, deren Seele bald in 
marchenhafter Symbolik und Phantastik, in Traumen und Visionen, 
bald in strenger Sachlichkeit nuchterner Wirklichkeitsbeobachtung, 
bald in barockem Humor sich ergeht. Ganz neue Wege aber, 
die Mr die Gesamtentwicklung der Erzahlungskunst in der Gegen-
wart wichtig sind, schlug die Dichterin mit ihrem Romantrilogie 
„Die Geschichte von Garibaldi" ein: „Die Verteidigung Roms", 
„Der Kampf um Rom", Das Leben des Grafen Federigo Con- 
falonieri". In diesen Schopfungen naherte sich Ricarda Huch 
mehr und mehr, teils in die Breite, teils in die Tiefe gehend, 
einer neuen groBen epischen Form; diese kann nicht mehr histo- 
rischer Roman heiBen, sondern sie ist ein Prosa-Epos. Sie erreichte 
in dieser Kunst ihre line in dem einzigartigen Werke „Der 

grofie Krieg in Deutschland". 
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Jean Paul* (Johann Paul Friedrich Richter 1763-1825), 
wie dieser Schriftsteller gewOhnlich onannt wird, war zu Wun-
siedel im Fichtelgebirge geboren. Er wuchs unter durftigen Ver-
haltnissen heran, studierte in Leipzig, blieb aber in bedrangter 
Lage, bis 1790 eine Wendung zum Bessern eintrat und seine 
Schriften ihm Gunst und Verehrung verschafften. Nach einer lan-
gen Zeit bestandig wechselnden Aufenthalts kam er endlich seit 
1804 in Bayreuth zu behaglicheren Verhaltnissen. Als vielge-
feierter Schriftsteller starb er hier im Jahre 1825. 

Er verfaBte eine groBe Anzahl humoristisch-satirischer Ro-
mane. Die Deutschen verdanken ihm die' Begriindung der humori- 

stischen Literatut und vor 
ziigliche Schilderungen des 
Klein- und Stillebens. Durch 
die lierzlichkeit und Schalk-
haftigkeit seiner Schriften 
hat er manches Herz- er-
feuert. Von seinen Werken 
sind nennenswert: H e s p e 
r u s, Das Leben des 
Quintus Fixlein, Sie-
benk as, Titan, Fle-
geljahre und seine L e-
vana oder Erziehungs= 
lehr e. Auf die Roman-
dichtung der folgenden 
Jahrzehnte hat Jean Paul 
neben Goethe den mach-

tigsten EinfluB ausgetibt. Uberaus anregend wirkten auch zwei 
seiner wissenschaftlichen Werke, Vorschule der Asthetik 
und vor allem die schon obenerwahnte Levan a. 

* Ovde je ovaj pisac naknadrio umetnut, jet je trebalo da dode na strani 250 iza Fridriha Silera. 

PAM h,511 
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III 

ErlAuterungen 
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1. — die Gesamtflache, celokupna povrgina; der Bergwall, 
planinski bedem; die Bodenflache, tle, zemljigte, povrgina; die 
Rundschau, pregled. 

2. — etwas bedenken, zbrinuti gto time, snabdeti gto time; 
frtichtereifende, od koje sazrevaju plodovi; der Strich, kraj, pre-
deo, pokrajina, oblast; die Milhewaltung, trud, rad; dag Futter-
kraut, trava, pita; emporklimmen, uspuzati se, uzverati se; der 
Gesundbrunnen, lekovita voda, lekoviti izvor, banja; der Erzgang, 
rudna 2ica, 2ica od rude; der Metallschatz, rudno blago; der 
Edelhirsch, jelen (obitni); der Ur, tur (vrsta goveteta); der 
Elen, los, irvas, log; mahlich = allmahlich; die Marsch, motar, 
motyara, motvarna zemlja, motvarna nizija; sich abstufen, 
imati prelaze, imati stupnjeve; vorplaudern, brbljati pred kim, 
ispritati kome gto; weiten, airiti, progiriti; der Seehauch, morski 
vazduh (zrak); farbensatt, zasicen bojama, raznobojan, ugasito 
obojen; die Vielartigkeit, mnogovrsnost, raznolikost; das Blachfeld, 
ravan, ravnica, ravno polje, poljana; aufstof3en, susresti; der 
Marker, stanovnik Brandenburga, Brandenburianin; der Holste 
der Holsteiner, Holgtandanin; die Hochhaltung, visoko pogtovanje, 
jako cenjenje; die Geltendmachung, pribavljanje va2nosti (vred-
nosti), isticanje prava (na gto), dokazivanje (utvrdivanje) valja-
nosti; gleichartig, iste vrste, istovrstan, jednorodan; das Aufsich-
stehen, dizanje, podizanje; die Sittlichkeit, moral, uttivost; zugute 
kommen, iti kome u korist, koristiti kome, slufiti kome. 

3. — der Hauptstamm, glavno pleme; der Belt, moreuz, 
moreuzina. — 0 Ernstu Moricu Arntu vidi strana 257. 

4. — Otfrid von Wajsenburg jevesnik iz 9 veka; beweglich, 
2ivahan, okretan; der Philister, ograniten t ovek, t ovek uskog 
shvatanja; furor teutonicus, tevtonski bes; glattgestrichen, ugla-
den; die Umbildung, preinatenje, preobra2aj, preobraienje; her-
itherretten, spasti; die Erfassung, shvatanje, razumevanje; be-
eintrachtigen, atetiti, krnjiti; die Umstandlichkeit, zametnost, 
podrobnost, opgirnost, dosadnost; die Unansteiligkeit, neveatina, 
neokretnost, nespretnost; aufbringen, naljutiti. 

5. — das Gleichheitszeichen, znak jednakosti; aufnahme-
fahig, sposoban da primi; der Selbstverlust, gubitak samoga sebe; 
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bildungsfreudig, koji se raduje obrazovanju, izobraienju, rado, 
veselo; starnmverwandt, srodan; durchtranken, nakvasiti, natopiti, 
napojiti; ausstrahlen, puSlati zrake, izlivati, izliti; der Bannkreis, 
krug, oblast, podrdje; das AuBenland, inostranstvo. 

6. — die Fortbildung, daije obrazovanje; vorwartsrucken, 
napredovati; fortpflanzen, presaditi, preneti; ebensolcher, isto 
takav; die Fortentwicklung, dalji razvoj, razvoj. 

7. — die Betrugerei, varanje, prevera; — 0 J. Gotfridu 
Herderu vidi strana 244. — wandellos, stalan, nepromenljiv; die 
Siegesfahne, pobedna zastava. — 0 Anastaziusu Grinu vidi 
strana 264. 

8. — Er lid sich den Fall vortragen and fand ihn bedenk-
lich, on naredi da mu se izloti sldaj i nacle da je on vrlo 
mdan (vrlo nezgodan); unverzuglich, odmah, bez oklevanja; 
der letzte Gerichtstag, strakii sud. 

9. — der Bergpa13, klisura. — 0 J. V. Geteu vidi strana 246. 
10. — die Nemesis, osveta, kazna; der Jagdausflug, izlet 

lov, lov; abkommen, skrenuti s puta; die Ofenbank, zapedak; 
der Labetrunk, napitak za osve2enje, napitak za okrepljenje; 
improvisiert, napravljen na brzu ruku, skrpljen u 6asu; Herrje, - 
Bo2e moj; einstreichen, sakriti (novae u 	— 0 J. F. Ajhen- 
do'rfu vidi strana 255. 

11. sich den Kopf zerbrechen, lupati glavu, mozgati, 
razmiSljati; sich vergleichen, slo2iti se, pogoditi se, ujediniti se; 
die Essenslust, volja za jelo, apetit; mondsuchtig, mese6aran, 
meset"nja6ki. — 0 Kristofu. Martinu Vilandu vidi strana 242. 

— beim Jason, tako mi Jasona; sooft mir's beliebt, 
kad god mi je volja; solange mir 's beliebt, dokle god mi je 
volja; zur Gebuhr weisen, naditi pameti; die Sache beim Stadt-
richter anhangig machen, izneti stvar pred gradskog sudiju. 

12. — die Titelsucht, 2elja za titulama; der Zeitungs-
schreiber, novinar. 

13. — der Verbriiderungsball, igranka dratva pobratimstva; 
der Frilhschoppen, pijenje piva pre podne, t'a§a piva; jemandem 
in die Haare fahren, uhvatiti koga za kosu; angeheitert, veseo 
(napit), pijan; die Oltonne, bure sa zejtinom, bure zejtina; das 
Zapfloch, rupa, otvor zayep; infam, ne6astan, sraman, rday. 
— 0 Fricu Rojteru vidi strana 267. 

14. — 0 Valteru von der Fogelvajcle vidi strana 29 i 34. 
15. — wettsingen, takmiditi se u pevatiju; der Liederdichter, 

pesnik; ritterburtig, vitez pa poreklu, vitekog .porekla; IA* 
verloren gegangen sein, po svoj prilici da je propala (izgabfit-. 
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na); die Welterfahrenheit, poznavanje sveta, iskustvo; notwendig, 
po potrebi, po nutdi; gesangliebend, koji voli pesmu, koji utiva 
u pesmi; die Prunkliebe, ljubav pr-ema sjaju (rasko§i); der Ab-
laBhandel, trgovanje; trgovina sa opro§tajnicama, prodavanje 
oprogtajnica; der Bannspruch, odlutenje od crkve; das Hiniiber-
scheiden, odlatenje, odlazak. — 0 Ludvigu Ulandu vidi stra- 

na 260. 
16. — die Geige streichen, svirati u violinu (uz gusle); 

die Zuhorerschaft, slu§aoci; unbegiitert, bez dobara, bez imanja, 
neobezbeden; das Bauerntanzlied, seljaeka pesma uz igru; der 
Schreittanz, igra koja se sastoji u mirnom i odmerenom kora-
eanju; der Hoppaldei, igra koja se sastoji u mnogom skakanju; 
der Sangerkrieg, takmieenje (utakmica, nadmetanje) ljubavnih 

pesnika (pevaea). 
17. — der Saulensaal, dvorana sa stubovima; der Rache- 

geist, duh osvete; das Sangertum, (svi) pevati; das ROcheln, 
rkanje, krkljanje, ropac. 

18. — soil, katu, vele; heilig sprechen, proglasiti za sveca; 

das Hofgesinde, dvorska eeljad. Ree der Fiirst ne odgovara 

samo na§oj reei knez, nego mote oznaeavati i sve vrste vladara 

ukupno: knez, vojvoda, veliki vojvoda, kralj. 

19. — das Kronungsmahl, gozba pri krunisanju; der Talar, 
riza, mantija; das Jagergeschol3, lovatka pucka, lovatko oruije; 
der Mesner, crkvenjak, zvonar; der Giabach, bujica; die Him-
melskost, sveto priteke; der Demutssinn, poniznost, smernost, 
skromnost; beschreiten, stupiti, opkoratiti, uzjahati; furderhin, 
i dalje, i od sada, ubuduee, vise. — 0 Fridrihu gileru vidi 

strana 248. 
20. — der Meistersanger, pevae, pesnik gradanskog staleta 

(kod Nettaca u srednjem veku); der Meistergesang, poezija, (pe-
vanje, pesma) pesnika (pevaea) gradanskog staleta; die Sing-
schule, §kola za pevanje, pevatka §kola; der Leichenstein, nad-
grobna plota, nadgrobni kamen, spomenik; (jemandem) etwas 
zum besten geben, eastiti, poeastiti (nekoga), dati (nekome) u 
east; die Festschule, skupStina, sveeanost na kojoj se u crkvi 
deklamuju (recituju) pesme eija je sadrtina iz svetog pisma iii 
iz legenda; der Singstuhl, mala propovednica (predikaonica); 
der Merier, sudija koji beleti pogreSke kod pevaea; der Davids-
gewinner, veliko odlieje, glavno odlieje (koje vodi poreklo od 
Davida psalmopevca); das Zapfen, toeenje; der Werkmann, rad-
nik, poslenik, rabotnik (danas se upotrebljava samo u mnotini: 
die Werkleute, radnici, poslenici, rabotnici). 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



302 

21.— des, stoga, zato; des, to; steuern, stall na put, 
obuzdati; baf3, bolje; ordinieren, urediti, rasporediti; den Tag, 
ovog dana; mit meinen Kinden = mit meinen Kindern; hindann, 
onda, tada, zatim; jemandem nachtrollen, juriti za kim; verzehren; 
provesti; spat spat; forthin, odsada, ubudude; weil ich lebe, 
dok sam 2iv, dok budem 2iv; hertrollen, trtati, juriti. — O Hansu 
Saksu vidi strana 235. 

22. — Anbetung dir, slava tebi; versohnen, ubla2iti; utn-
duftet, koji unaokolo midge, unaokolo siri miris. — 0 Fridrihu  
Gotlibu Klopstoku vidi strana 240. 

23. — beschatten, osenditi; dahingleiten, kliziti; heraber-
wiegen, ljugkajudi amo kretati; das Schwirren, zujanje, zuka; 
das Geniste, aukva, 2utilovka; das den darren Sandhiigel hiti-
unterwachst, koja raste niz suvi peskoviti bre2uljak; in der Ober-
flieBenden Fiille , u preobilju; allbelebend, sveo2ivljavajudi; sich 
zusammensichern, obezbediti se zajednicom (u zajednici); sich 
annisten, ugnezditi se, nastaniti se; der du, ti koji; die kein FuB 
betrat, u koju nije stupila noga; der Ewigschaffende, vednostva-
rajudi; wie oft, kako desto, koliko puta; schaumend, penugav; 
die Lebenswonne, 2ivotna slast, 2ivotno milje; durch sich, iz sebe, 
porno& sebe, sobom. 

24. --- hochrot, jasno crven; angestrichen, premazan, obo-
jen; das Schnitzwerk, drvorez; gemacht, vegtadki; die Liebhabe-
rei, naklonost, ljubav; der Fahrende, kodijag; lastschleppend, 
koji vute teret (breme); freiwandelnde, koji slobodno idu, koji 
nigta ne nose; sich vorsehen, biti na oprezu, duvati se; der Ke-
gelberg, kupasto brdo; westwarts, prema zapadu; geisterhebend; 
koji uzdi2e (krepi) duh; hervortonen, odjekivati na ovamo; die 
Aschenwolke, oblak od pepela; plumpen, budnuti, pljusnuti, pasti; 
das GetOn, glas, razleganje, orenje; hieruber, o tome; der Hut-
kopf, gegir; die Luft, vetar; die Ladung, izbacivanje. 

26. — den Tod schreien, prizivati smrt u pomod; sich ent- 
, 

leiben, ubiti se; der Knopf, dugme, Ivor, uzao; der Knebel, kuka, 
drvo pomodu koga se negto prite2e; zusammendrehen, usukati, 
uviti, zavrnuti; ein Besessener, sumanut covek, ludak; der ist des 
Teufels, taj davolu pripada, taj je davolji; der Hellebardier, kop-
ljanik, oatropernik; stoBen, sresti se, naidi na; bedeuten, dati na 
znanje; bedeutet sie, daje im na znanje; der FuBtritt, -udar no-
gom; aufpochen, kucati, lupati, probuditi vikom, larmom; der 
Moidgehilfe, pomagat, pomodnik u ubistvu; innehalten, zastati; 
die Partisane, koplje, oatroperac. 

27. — sich entraffen, osloboditi se; wimmern, jecati, ttana. 
odjekivati; der Dampf, dim; der Feuerzunder, trud, zapaljiva ma- 
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terija; Freiheit und dleichheit itd.; „Pesma o zvonu" postala 
je 1799 godine, kad su utisci iz francuske revolucije bili sve2i. 

28. — der Sauve-Garde-Brief, akt kojim Se daje zagtita, 
pismo kojim se neko oslobodava od primanja vojnika na stan; 
schlagen lassen, namestiti; raublustig, grabljiv, proldrljiv, lakom; 
fltichten, spasti se; vorliebnehmen, zadovoljiti se; landesmutter- 
lich, vladalatki. 

29. — den Dolch im Gewande, s kamom u odeti; entrinn' 
ich, ako ja pobegnem: bis ich die Schwester dem Gatten gefreit 
(habe), dok ne udam sestru; gebeut .stari oblik mesto gebietet; 
damit er die Frist nicht verfehle, da ne propusti rok, da ne 
promagi rok; die Hande zum Zeus erhoben, sa rukama podignu-
tim ka Zevsu; ein Retter, kao spasilac (spasitelj), kao izbavilac; 
gebrochen = hat gebrochen; das die Menge umstehet, oko 
kojega stoji gomila; tranenleer, bez suza; die Wundermar(e), 
tudna vest, neobitna vest. 

30. -- sich selbst leben = die Frtichte seiner Arbeit selbst 
geniefien; das Band, okovi apsolutizma, lanci apsolutizma; dran-
gende Tage, (ne dani muka, nevolja, vet) dani tethje ka bo-
ljemu; die Standarte (= konjitka zastava), ovde oznatuje drvo 
slobode koje je bilo ukrageno crvenim frigijskim kapama; uber-
wiegen = siegen; prassen, rasipati, pirovati, gostiti se, t astiti 
se, terati brigu na veselje; das Geschrei, vapaj zlostavljanih; 
kommen = gekommen; liebherzen, grliti, Ijubiti; kann keine Ruh 
erreiten, ne mole da dode do mira jahanjem, ne moi'e jakti da 
stigne mir; der Wetterschein, sevanje (munja); das Gemauer-
werk, zidine; haul3en, tu napolju; hohlaugig, sa praznim otnim 
dupljama, sa upalim otima; das Schatzel (narodni oblik mesto 
das Schatzchen), mala dragana. 

31. — Der Konig und die Kaiserin, kralj i carica, tj. Fridrih 
• Veliki i Marija Terezija u Sedmogodignjem ratu; frug (zastareli 
oblik predagnjeg vremena od fragen) = frag.te; so (da kamen), 
koji; vonnoten sein, biti potrebno; Ungerland = Ungarland, 
Ugarska; mit einem ins Gericht gehen, optiditi nekoga, parnititi 
se s kim; jemandem eine Stinde behalten, uraeunati, upisati 
nekome u greh; die Ffirsehung = die Vorsehung, Providenje, 
Promisao; auf3en, napolju, napolje; der Pfortenring, alka, zvekir 
na kapiji; woher kommst du geritten? = woher kommst du 
geritten? odakle si dojahao? odakle si dojezdio? alihier, ovde, 
tu; das Brautbett, bratni krevet, braena postelja; die Unke, 
(krastava) 2aba; der Unkenruf, kreketanje 2abe, kreketanje 2aba; 
vorgurgeln, otpevati; das Hochgericht, gubiligte; nachgeprasselt 
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kommen, doei (za nekim) sa §umom i pockaranjem; der Wirbels. 
wind, vihor; therhin, preko toga, • iznad toga, povrh toga; 
verrinnen, proteti, proO, nestati; auffliegen, naglo se otvbriti; 
der Koller, prsluk; das Stundenglas = die Sanduht, pekani 
asovnik, sat (sprava za merenje vremena pomodu peska, koji 

se polako sputa kroz mali otvor; oznaka sifirti); tfippe, 
kosir, (ovde = die Sense), kosa 	smrti). 	0 Gotfridtt 
Avgustu Birgeru vidi 'strana 241. 

32. — die. Brockenbesteiguhg, penjanje na Broken, begun 
stigen„- pomagati, id, na ruku; anlachen, smejudi se gledati; dei 
Brocken, Broken (najveci vis na HarCu); der Forstboden, zen-
lji§te pod §umom. —0 Hajnrihu Hajneu vidi strana 256: 

33. — der Rosenkranz, brojanice; die OPfersPende, dar
, 

prilog; jetzo = jetzt; hochgebenedeit, preblagosloVebt, prerni-
lostiva; jetzund = jetzt; inbrunstiglich, usrdno, toplo; die Ruhe-
statte, mesto pokoja, groly. 

34. — der Schutzpatron, zaatitnik; nachstauen, slagati, ra-
sporediti robu na ladi; das Bramsegel,' mita katarka koja se 
nastavlja na veiiku , jedrilo na toj maloj katarci; aber von andern - 
wollte er wissen, ali veli da je to saznao (duo) od •drugih, ali , • 
kako su drugi tvrdili; die Lotosblume, lotosov cvet; plattkopfig, 
pljosnoglav, ravnoglav, sa zarubljenom glavom; breitinaulig, sa 
airokim ustima; liebselig, mio, bla2en; hochgetiirmt, sa visokim 
tornjevima. 

35. — Postilion: der Postilion, pogtanski momak, k_ Otija§; 
das Silberwolklein, srebrni obladak; ob = fiber, nad, iznad; 
wonniglich, raskoano, ushitno; das Behagen, prijatnost, zado 
voljstvo, svidanje; der ,  Traumesflug, polet u snu; der Miler 
Frieden = die friedlichen Dorfer; innen, unutra; der Wander-
blick, putnikov pogled; das Kreuzhild, -raspete, ikona, (slika); 
der Schwager = der Postilion; das Rad der Wagen; gefahrden 
groziti, ugroziti, zagroziti; mag's Euch nicht gefahrden = Ihr 
sollt nichts dabei verlieren (der Postilion _wendet sich an den 
Reisenden), to ne moete ni§ta izgubiti; herzlieb, predrag, umiljat; 
das Leiblied, omiljena pesma; der Wandersang, putnikova pesma; 
ob = als ob, kao da. 

Aus den „Schilfliedern": traumerisch, sanjalatki, sanjarski; 
das Deingedenken, setanje na tebe, uspomena nä tebe. — 0 Niko-
lausu Lenau vidi strana 263. 

Auf der Donau: 1161)6, s ove strane; drithen, s one strane; 
das Angebinde, Poklon, dar; zurfickstreifen, zasukati, zasukivati, 
posuvratiti; tat, mesto: tut; der Schatz, dragan, dragaria, ;lath, 
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du§a; wegreiBen, otkinuti, otrgnuti, sru§iti, odneti, poneti; hinunter-
wallen, iti dole, tonuti; das Liebchen, dragan, dragana, jaran. 
O Eduardu Merikeu vidi strana 262. — Wanderszene: unbezwun-
gen, nesavladan, nepobeden; weft ausholen, zatrtati se izdaleka, 
zagnati se izdaleka, poteti izdaleka. — 0 Francu Grilparzeru 
vidi strana 262. 

36. — Aus: „Ndchtlicher Angriff": ftihrerlos, bez vole; der Ge-
freite, vodnik, kaplar; der Stabsoffizier, vii oficir; hochgeschwun-
gen, jako izvijen, jako isukan; die Scharpenquaste, kitanka (resa), 
od tkanice, kitanka (resa) od pojasa; nachdrangen, navaljivati, 
nadirati; mattglanzend, bledosjajan; brodeln, kljutati, vreti; ab 
and zu, katkad, s vremena na vreme; das Feuern, pucanje; 
das Wachsfigurenzimmer, muzej sa kipovima od voska; sich er-
geben, predati se; das Holzscheit, cepanica; der Sergeant-Major, 
prvi podoficir t ete; das Ehrenzeichen, orden, medalja; gold-
verschnOrkelt, ziatom ukra§en; sich krampfen, grtiti se, zgrtiti 
se, skupiti se, grtevito se stegnuti; wegbringen, odneti, 
ukloniti, odvesti; herantelegraphieren, brzojaviti da dode; dicht 
bei dicht, gusto, zbijeno; aufkrempeln, posuvratiti (uvis), za-
sukati, uzditi, zaditi; rockbar, bez kaputa; angangig, mogut, 
mogutan, utinljiv, izvodljiv, izvrgljiv; wenn irgend angangig, 
ako je ikako mogute; der Weizenfeld njiva zasejana p§enicom; 
unaufgefunden, nenaden, izgubljen; unverbunden, neprevijen; 
durstiiberqualt, izmuten 2edu; fieberwild, groznitav, u jakoj gro-
znici; der Todeskampf, smrtna borba; brechend, mutan; der 
Arbeitsfrieden, tigina pri radu; die Heimatwelt, zavitaj; das 
Siegesfest, proslava pobede, praznik pobede; der Siegesgesang, 
pobedna pesma, pesma pobede. — 0 Lilienkronu vidi strana 279. 

37. — fiber den FluB setzen, prevesti se preko reke; die 
Grille, lutka, buba, .mu§ica (u glavi)); der Abschiedskul3, poljubac 
pri rastanku; sich strauben, opirati se, protiviti se; zusammen-
brechen, sru§iti se; die Drude, mora, vegtica. — 0 Fridrihu Hebelu 
vidi strana 265. — 0 Klemensu Brentanu i Ahimu Arnimu vidi 
strana 252. — 0 Ferdinandu Frajligratu vidi strana 265. 

38. — der Katzensteg, matji most, kozja staza, uska staza; 
der Korse, Korzikanac, (ovde: Napoleon Bonaparta); der Fangball, 
lopta za hvatanje; Fangball spielen, loptati se; zerschunden, 
oguljen, oderan; die Trtimmerstatte, ru§evine, razvaline; die Ellen-
bogen ausstemmen, ra§iriti se, raskomotiti se; das Menschen-
knduel, gomila ljudi; die Blutlache, lokva krvi; die Rumpelkammer, 
soba za stare2; blutgetrankt, natopljen krvlju; flott, neobuzdano, 
raskala§no, veselo, slobodno; die En - tout - cas - Fibel, knjiga za 
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sve; die Legitimitat, zakonitost; der. Willkomm, dobrodalica, dobar 
prijem; die Farce, lakrdija, komedija; gen = gegen; lorbeergekrOnt, 
oventan lovorom, lovorom ,ukra§en ; der Feuerschlund, ognjeno 
grotlo, ognjena eljust; korsisch, korzikanski; knebeln, stegnuti, spu-
tati, vezati; gewartig, gotov, spreman; gewartig sein, nadati se, ote-
kivati, biti spreman; der Jager strelac; die Furienschar, gomila be-
sova (furija), razuzdana gomila; halbtotgehetzt, polumrtav od jurenja, 
premoren, posustao, malaksao; einherjagen, dojuriti; einholen, 
iziti svetano pred koga, predusresti; die Sentimentalitat, senti-
mentalnost, osetajnost, osetljivost;- uberfliel3en , preliti se, izliti 
se; ungewaschen, neopran, neumiven, glup; pflichtschuldig, oba-
vezno po duZnosti; anheimgeben, pustiti na volju, dati na volju, 
prepustiti; das Strahlendiadem, svetla kruna; den Mantel um den 
Leib schiagen, umotati telo kaputom; abgetrieben, premoren, iznu-
ren; zusammenkleben, ulepiti, slepiti; vertieren, poiivotinjiti se, 
podivljati; die Runde, krug; der Widerschein, odsjaj, odsev, od-
blesak; knotig, grub; die Mordlust, krvo2ednost; zusammen-
krampfen, grtevito se skupiti, grtevito se steati; verrohen, ogru-
biti, podivljati; das Richtmal3, baRlarska mera, mera od kalupa; 
der Feuergleisch = der Feuerglanz, sjaj ad vatre, svetlost od 
vatre; ungesuhnt, nepokajano, nepomirljivo, nezadovoljno. — 0 
Hermanu Sudermanu vidi strana 280. 

39. — der aufgehenden Sonne zuziehen, iti put istoka; der 
Trompetenklang, jeka trube; das Trommelgerassel, dobovanje, 
lupanje dobaa; der Truppenzug, vojnitki red, vojnitka povorka; 
sich walzen, kretati se; die Riesenmacht, ogromna sila, ogromna 
mot; den letzten Gang antreten, stupiti na poslednju stazu 
svoga 2ivota; die Truppengattung, rod oru2ja; der Kommandoruf, 
komanda; beritten, sa konjem, na konju; die Montur, vojnitko 
odelo, slutheno odelo; markzerstOrend, koji• prodire do sr2i u 
kostima; frisch gezogen, sve2e oderan; der Tschako, S'ajkata, 
katket; die Kopftracht, kapa; die Betaubung, zabuna, smetenost; 
die Schreckensgestalt, stragilo, utvara; fortbringen, ukloniti; das 
Getrabe, kas, kasanje; hervorsteigen, iziti, pojaviti se. — 0 
Gustavu Frajtagu vidi strana 269. 

40. — das Pfund, funta; dar; der Opfertod, smrt; der 
Blatenkranz, cvetni venac. — 0 Teodoru Kerneru vidi strana 258. 
— 0 Hofmanu Falerslebenu vidi strana 264. 

41. — was mir Ihre Unterhaltung gewahrt hat, §ta mi je 
doneo razgovor s Vama; Anspruch machen, polagati pravo, tra-
2iti; simplifizieren, uprostiti. 
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42. — der Knappe, mladi plemit koji se sprema za viteza, 
gtitonoga; die Charybdis, Haribda, veliki vrtlog u Sicilijanskom 
moreuzu, poznat jo§ iz Odiseje kao simbol stragnoga; der Edel-
knecht, pat; entstiirzen sie schaumend dem. finstern SchoBe, 
jure zapenu§ene iz mratnoga krila; und warfst du = (danas) und 
wurfst du, i kad bi ti bacio; da hebet sich's schwanenweif3, 
uzdite se ne§to belo kao labud; rosigt = rosig, rutitast; der 
Schacht, pukotina, grotlo; der Doppelstrom, dvostruka struja 
(ozgo i ozdo); mit schwindelndem Drehen, sa obrtanjem od 
kojega se 6oveku zavrti mozak, sa obrtanjem od kojega coveka 
hvata nesvestica; die stachlichte Roche, bodljikava roja (morska 
riba); der Klippenfisch, grebenulja (riba); der Hammer = der 
Hammerfisch, maljuga (riba); unter Larven, medu stra§ilima, medu 
tudovi§tima; da buckt sich 's hinunter, to se neko naginje 
(odnosi se na kraljevu kter). 

43. — der Klatscher, brbljivac; der Anschwarzer, opadat, 
klevetnik, panjkalo; der Pasquillant, klevetnik; der Geheimderat 

der Geheimrat; das Kunstrichterschild, krititareva firma; der 
Stiimper, §eprtlja; der Kabalenmacher, spletkag, intrigant; dar-
wider, protiv; der Verstand, razum, smisao, znaeenje; der Handgriff, 
vegtina; die Haare richten sich ihm zu Berge, dike mu se kosa, 
kota mu se jai: — 0 Lesingu vidi strana 243. 

44. — bildende Kunste, slikarske umetnosti (slikarstvo, 
vajarstvo); ganz und gar, sasvim, potpuno; heruntersetzen, spu-
stiti, smanjiti, pobijati (cenu); sich herabsetzen, spustiti se, sma-
njiti se; Opfer bringen, trtvovati, prineti na trtvu; herabsetzen, 
spustiti, smanjiti; verschieben, poremetiti. 

45. — 
Das Erhabene und das SehOne: hervorbringen, iza-

zvati; den Anblick eines Gebirges, pogled na planinu; beschneit, 
snegom pokriven, snegom zavejan, snetni; sich uber Wolken 
erheben, dizati se u oblake; die Aussicht, pogled; mit sich schlan-
gelnden Bachen, sa vijugavim potocima, sa potocima koji (se) viju-
gaju; die frohlich und lachelnd ist, koje je veselo i koje se osme-
huje; geschnitten, okresan; die Gemutsart, priroda (duha); Gemiits-

arten 	werden 	allmahlich in hohe Empfindung gezogen, 
priroda (duge)... obuzima postepeno osetanje; das zitternde Licht, 
drhtava svetlost, treperava svetlost; hindurchbrechen, probiti se, 
probijati se; einflOBen, uliti, ulivati; geschaftiger Eifer, revnost 
za rad, revnost za poslove, revnost za radinost; riihren, uzbudi-
vati, dirati; starr, krut, ukoeen; erstaunt, zadivljen, zatuden; sich 
ankiindigen, nagove§tavati se, ispoljavati se; das Schreckhafter-
habene, uzvigeno koje zastraguje; schreckhaft, zastragujuti; die 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



308 

Gespensterlarve, utvara; versetzen, metnuti, premestiti, preneti; das 
Schaudern, groienje. Das Gliiek des Weisen: die Begierde, po-
tuda, strast; der Angesehene, ugledan dovek, uva2en dovek; 
huldigen, klanjati se, udvarati se; der Klient, gtidenik; ungezahmt, 
neukroden, neobuzdan; der Bliitenhain, cvetni gaj, cvetni perivoj; 
die Lagerstatte, postelja, lotnica, tabori§te; der Ausschweifende, 
razuzdanik, razvratnik; unentreiBbar, neodoljiv; das Weltglfick, 
sreda na ovom svetu; bergab, nizbrdo; bergan, uzbrdo; die Berges-
last, teret. (eitava planina), — 0 J. P. Hebelu vidi strana 242. 

46..— Aus: ,,Freiherren von Gemperlein": mit Fug und 
Recht, pb pravu i pravici, s punim pravom; der Verachter, pre-
zirat, potcenjivad; aufsehnlich, znadajan, veliki, lep; die Wider-
setzlichkeit, protivljenje, uporstvo, pobuna; jemanden in Acht und 
Bann tun, prognati koga, anatemisati koga; der Outer verlustig er-
klaren, izgubiti imanje, ligiti imanja; der Stammsitz, sedigte (prebi-
valigte) predaka, postojbina; hochbetagt, vrlo star, u dubokoj 
starosti. — 0 Mariji von Ebner-ESenbah vidi strana 290. 
Hochstes Ziel: der Sittenspruch, moralna izreka; das Ausschlag-
gebende, ono §to je presudno, ono 'Sto je pretetno; Freiherr von 
Stein je poznati nematki dr2avnik iz 19 veka koji je 1812 god. 
bio poslanik u Petrovgradu; absichtslos, nenamerno, bez namere; 
das Mensch-Werden, postajanje toveka. 

47. — Die Neujahrsnacht eines Ungliicklichen: die Neu-
jahrsnacht, no uodi Nove godine; heruntertropfen, kapati (dole); 
der Gifttropfen, otrovna kap, kap otrova; zerrinnen, rastopiti 
se, nestati; das Totenhaus, mrtvadka kuda, mrtvadnica, kapela; 
vorgaukeln, obmanuti, izneti pred oti. — 0 2anu Paulu vidi 
strana 296. — Friede: der Trostgedanke, ute§na misao, pomisao; 
Schritt halten, iti u korak, drtati korak; mondbeglanzt, obasjan 
mesedinom; der Altersgriesgram, rdavo raspolotenje usled sta-
rosti, neraspolotenje usled starosti; die Horweite, daljina na kojoj 
se _mote duti, daljina dokle se mote duti; nachtroddeln = nach-
trotteln, kasati za kim. — 0 Rihardu Demelu vidi strana 282. 
— 0 Justinu Kerneru vidi strana 261. 

48. — Aus: ,,Hanneles Himmelfahrt": der Fliederduft, miris 
od jorgovana; die Frauengestalt, 2enska prilika; abgeharmt, ta-
lostan; ausgemergelt, istrokn, mrSav; schlafwachend, koji se iz 
sna budi, sanjiv, pospan; von weither, izdaleka; der Himmels-
schlussel, primula; fiber ein Kleines, uskoro, kroz kratko vreme; 
die Diakonissin, protestantska kaluderica; der Jubeluberschwang, 
prevelika radost, preterano veselje; saumen, okrutiti, oividiti, iti 
chit, protezati se dug dega. 
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Aus: „Griechischer Frithling": das Maf3liebchen, krasuljak; 
das Hungerbliimchen, dan i not; ausstromen, izliti, prosuti; die 
Beseligung, blai'enstvo, sreta; das Leberblumchen, sasa; es war 
mir noch H6heres vorbehalten, bilo mi je namenjeno (palo mi je 
u deo) jo§ ne§to vise (uzvi§enije); so vieler ahnungsvoll-grund-
loser Traume, tolikih punih slutnje - neosnovanih (bezrazlo2nih) 
snova (sanjarija); die ErniRung, ispunjenje, ostvarenje; das Ge-
rbil, oblutak, valutak, kamenje, §ljunak; der Talabhang, dolinska 
strmen, strana. — 0 Gerhartu Haupmanu vidi strana 281. 

49. — der Foliant, knji2urina; aufstapeln, nagomilati; — 0 
Vilhelmu Rabeu vidi strana 272. — 0 Maksu Senkendorfu vidi 
stranu 259. 

50. — der Kantor, pevat; der Buchengang, red bukava; 
eingedriickt, upao, udubljen; die Ruderbank, vozarska klupa; das 
Aufrechtstehen, uspravno stajanje; sich auf dem Quivive befinden, 
nalaziti se na oprezi, biti na oprezi; das Hindammern, dremanje; 
die Schaustellung, izlaganje, izlona; der Knuppeldamm, put na-
pravljen od oblica (cepanica); das Blockhaus, kladara, kula, ear-
dak; die Winde, ladoleZ": der Tang, morska trava; die Halde, 
obronak, nagib brda, bre2uljak. — 0 Teodoru Fontanu vidi 
strana 277. 

51. — die Todesart, natin smrti, smrt; mustergultig, ugle-
dan, primeran, uzorit, za uzor; das Fausteballen, stezanje pesnice; 
die Volkslynch, line, narodni sud, narodna osveta; den Stab 
fiber einen brechen, osuditi koga; das Schnauzlein, njigkica; der 
Delinquent, prestupnik, zlotinac; abgleiten, skliznuti, spasti; der 
Feuertod, smrt u vatri, smrt od vatre, spaljivanje; lautlose Stine, 
nema tigina; ein ungeheurer Beifallssturm, burno odobravanje; 
auf Nimmerwiedersehen verlassen, napustiti za svagda, za uvek. 
— 0 Petru Rosegeru vidi strana 276. 

52. — die Himmelsstrafle, put na nebo; blutsauer, krvav, 
mutan, gorak; einen Vorsprung gewinnen, odmaknuti, odmati, 
preteti; Umstande machen, oklevati, premi§ljati; das Apfelmus, 
pekmez od jabuka; der Milchreis, sutlija, sutlijag; das Leibgericht, 
omiljeno jelo; der Gravaterstuhl, naslonjata; grunseiden, od 
zelene svile; das Tageblattchen, novine; die Spanne, peda, pedalj, 
(ovde znati) trenutak; fiberdrussig haben, ogaditi, biti sit t ega; 
and schwatzen so sonderbares Zeug, i brbljaju tako tudne stvari; 
so daB man die Hand vorm Auge nicht sehen konnte, tako da 
se nije mogao videti ni prst pred otima; immerzu, svagda, ne-
prestano; nichts wie Lfigen sind es mit ..., to su samo lazi 
sa...; sich auf etwas verlassen, osloniti se na ne§to; das Astloch, 
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rupica od cvora (koji ispadne .iz drveta); sich lang machen, pro-
peti se; ausdenken, izmisliti, iznati; auf den FuBspitzen stehen, 
stajati na vrhu prstiju. — 0 Rihardu Volkmanu Leanderu vidi 
strana 278. 

53. — EM Spaziere -ang: aufstreben, teiti uvis (navige, gore); 
hinansteigen, (po)peti se, penjati se; der Silberschlag, jasna 
pesma, zvudna pesma; der Buchfink, zeba; das Lispeln, gugtanje; 
das Anrauschen, tuborenje; der Zug, mnogtvo, veliki broj; derzeit, 
sada, tada; der Totenschrein, mrtvadki kovdeg; die Busenblume, 
cvet na grudima. Der Schimmelreiter: die Marsch, rit, m.odvar; 
das Wattenmeer, dno pokriveno vodom samo za vreme plime, 
plidak; der Hailing = der Hallig, Halig, nezagtideno ostrvo od 
plime, podvodno ostrvce na obali Severnog Mora; treibend, koji 
se krete; das Wolkendunkel, tamni oblak, crni oblak; ver-
klommen, skotanjen, utrnuo, ukoden od hladnode; verdenken, 
zameriti, zamerati; die Menschenseele, 1h/a duga; fiber Gebfihr, 
preko mere, vise nego gto treba; die Harde, srez, opgtin-
ski hatar; vorbehalten, zadt2ati, rezervisati; pechfinster, tamno 
da prst pred okom ne vidig; die BO, kratak udar vetra; es fuhr 
mir durch den Kopf, sinu mi kroz glavu, sinu mi u glavi; lautlos, 
tiho, nedujno; vortiberstieben, projuriti, proleteti; unverwfistlich, 
nerazorijiv, trajan; anbrechen, svitati, nastati, podeti; brauen, pugiti 
se, isparavati, razvi(ja)ti; umhergeisten, prividati se okolo, pojavlji-
vati se okolo (kao duh). — 0 Teodoru Stormu vidi strana 273. 

54. — das Tagebuchblatt, dnevnik; das Siebengestirn, Via-
giti; der Lichtschweif, svetao rep; der Aufschluf3, objagnjenje, 
razjagnjenje, obavegtenje; der Erkenntniseifer, revnost u saznanju, 
marljivost u razumevanju (shvatanju), revnost u (u)poznavanju; 
im unklaren lassen, ostaviti nerazjagnjeno (nerasvetljeno), neobja-
gnjeno; der Schillerfeier, proslava Silera. — 0 Rihardu Vagneru 
vidi strana 269. 

55. — das Maifest, praznik, svetkovanje prvog maja; die 
Kfinstlerschaft, drugtvo, udruienje umetnika, umetnici, vegtaci; 
der Willkomm, (iota, dobrodoglica; die Vorbedacht, pa2nja, 
razmigljanje pre dela, promigljenost, predumigljaj; anderweiter, 
drugi, ostali; item, isto tako, takode, dalje; in hellen Haufen, 
gomilama; der Kornruf, glas trube; der Buchwald, bukova guma; 
der Waldauszug, polazak, odlazak, izlet u gumu; das Unterfan-
gen, smelost, drskost, smelo preduzete; der Wiesenplan, ravnina, 
ravna livada; herauspilgern, putovati, idi na had2iluk, hodota-
stiti; der Po saunensta, zvuk trube; der Zwinger, kavez za tivo-
tinje, arena (za borbu divljih 2ivotinja); der Riesenfinger, ogromni 
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prst, veoma veliki prst; katzenbuckeln, ispuptiti leda kao matka, 
presavijati se, metanisati, ulagivati se; fraternisieren, drugovati, 
sprijateljiti se, zdru2iti se; der Wiesengrund, senokaa, livada; 
das Getier, iivotinja; das Drauen, tutanj, tutnjava, pretnja; 
ringeln, uvijati, kovrtiti; das Backwurstel, kobasitica; wohlgezielt, 
dobro niSaneti, dobro gaduti; der Wedel, rep'; unverzagt, bez okle-
vanja, bez straha; das Gedrange, vreva, 2urba, mete; erlauschen, 
prislu§kivanjem saznati, shfgati; die Meerflut, morski talas; streif en, 
dotaknuti, dodirnuti. — 0 Jozefu Viktoru Sefelu vidi strana 268. 

56. — die Lebensstimmung, 2ivotno raspolaenje, raspolo-
ienje za 2ivot, raspolo2enje u 2ivotu; seelenverwandt, srodan 
difgom, digevno blizak; die Reisebilder, slike s puta; vielsprachig, 
sa mnogo jezika, na mnogo jezika; die Parteinahme, pristajanje 
(uz koga), zauzimanje; nachhaltig, trajan, postojan; wanderlustig, 
raspoloenje za putovanje; der Seespiegel, jezersko ogledalo, 
myna povr§ina jezera; der -Wiesengrat, greben livade, vrh livade, 
hrbat livade; die Mulde, dolina, vrtea, uvala; das Grabzeichen, 
grob, nadgrobni kamen, spomenik; der Konventuale, manastirac, 
kaluder koji 2ivi u manastiru; das Uferlandhaus, letnjikovac na 
obali; einsiedeln, useliti se, naseliti se; die Baute, gradevina, 
zgrada; aussichtsreich, bogat vidicima, bogat izgledima; fibtlich, 
opatski, igumanski; heimisch werden, odomatiti se; der Stiller, 
uti§ivat, stiSivat, umirivat, utoljivat, ubla2ivat; traumartig, po-
put sna; umschreiten, stati na, stupiti na; der Hohenzug, planin-
ske verige, planinski lanac. — 0 Konradu Ferdinandu Majeru 
vidi strana 275. 

57. — munden, goditi, prijati, biti po ukusu; das Ding, 
bite, dete; das Erntefest, praznik 2etye (berbe), veselje o 2etvi, 
veselje o berbi; das Haubchen, kapica; das Liebchen, dragana; 
landtagen, zasedati (vetati) u zemaljskoj skup§tini (u stale§koj 
skupgini); embryonisch, zatetni, zapotetnitki, koji potinje; aus 
Herzensgrund, iz dubine srca; die Welterfahrung, poznavanje 
sveta, iskustvo sa svetom, veliko iskustvo; nachtragen, mrzeti 
koga, imati zub na koga; heftig, plah, plahovit, naprasit, prek, 
ijut; das Embonpoint = die Wohlbeleibtheit, krupnota, punota, 
gojaznost, debljina; etwas mehr Embonpoint ansetzen lassen, 
pustiti da se vise ugoji; liebgewinnen, zavoleti, zamilovati; bestehen 
lassen, pustiti da postoji, priznati; respektabel, koji uiiva pato-
vanje, dostojan patovanja, pozamagan, povelik; das Ochsen-
ziemer, volovska 2ila; zu Dreien, po tri, po trojica; die Welt-
handel (plural), razmirice u svetu, svetske prilike, politika; zur 
Hand sein, biti pri ruci, biti gotov (spreman); nachhelfen, pomoti, 
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potpomoti; verwinden, pretrpeti, pregoreti; anlegen, udesiti, ure-
diti, napraviti, nathiti, predlo2iti; mit einem Korbe aufziehen, 
biti odbijen, dobiti korpu; stier, ukaen, zablenut; allerlei wirres 
Zeug, svakojake nejasne (zamrgene, zapletene) stvari, svakojake 
gluposti (ludosti); fixe Idee, stalna misao (ideja), fiks ideja (kao 
bolest); hineinfahren, udi, uploviti; der Sporenstich, ubod ma-
muzom; zufreien, zaprositi; das Martyr(er)tum, muteni§tvo; durch-
rieseln, pro2mari(va)ti, naje2iti se, podidi 2marci (trnci); ein Schauer 
durchrieselt einen, pro2maruje groza doveka, naje2i se dovek od 
groze;. das Angstbild, strana slika, mu6na slika. 0 Aneti von 
Droste-Hilshof vidi strana 271. 

58. -- der Autorenabend, knji2evno ve6e; das Ehrenamt, 
potasno zvanje; das Geschaftliche, poslovno, zvani6no; das 
Kriegerdenkmal, spomenik palim ratnicima; in ein Gelachter 
ausbrechen, udariti u smeh, prsnuti u smeh; das Fabeltier, 2ivo-
tinja iz basana; einstweilen, za prvi mah, za neko vreme; das 
Tafelgesprach, razgovor za vreme obeda; das Fullsel

, punjenje; 
die Siesta, podnevno paivanje, odmor posle ru6ka; der Vorver-
kauf, prevremena, ranije utinjena prodaja; herausschlagen, izbiti, 
izbijati, isterati, izvaditi (traak); die Saalmiete, kirija za dvoranu, 
salu; der Gastgeber, ugostitelj; die Fltigeltilr, dvokrilna vrata; 
die Vereinsfahne, dratvena zastava; losbrechen, zatregtati, od-
jeknuti, udariti; die Tschinelle, tinela (vrsta instrumenta); fas-
sungslos, prenera2en, zbunjen; ankommen, uspeti, postignuti, 
ispasti za rukom; der Literat, knji2evnik, pisac; zusammenrucken, 
primadi se, pribliiiti se; Iichtgeworden, proreden. — 0 Hermanu 
Heseu vidi strana 287. 

59. — Das Schlagwort, prava red , pravi izraz, va2na red, 
red" koja pogada (satinu, gto treba); der Gesamtname, zajed-
nidlo ime; der Kunstdichter, pesnik umetnik; der Gedanken-
gehalt, misaona sadr2ina, misaona vrednost, misao; der Gesin-
nungsadel, blagorodno migIjenje, plemenito migljenje, blagorodna 
misao, plemenita misao; hochbedeutend, vrlo znad-ajan, vrlo 
va2an; das Genrebild, slika iz svakida§njeg 2ivota; der Jung-
brunnen, (basnoslovni) izvor podmladivanja (basnoslovno) vrelo 
podmladivanja. — 0 Paulu Hajzeu vidi strana 270. 

60. — der Sterndeuter, zvezdar, astrolog; instand setzen, 
postaviti u stanje, dovesti u polo2aj, postaviti u dobro stanje; 
ausstehen, nedostajati, manjkati; das Belvedere, kula iii d"ardak 
na kudi ili na nekom uzvfgenom mestu odakle se dobija lep 
izgled, lep izgled; umhangen, ogrnuti, zaogrnuti; das Sternbild, 
sazvekle, zvezde, grupa zvezda; die Leier, Lira, severno jato 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



313 

zvezda; der Hochofen, topionica, rudarska visoka pee, ped za 
topijenje ruda; ungescheut, bez straha; die Sternkunst, nauka o 
zvezdama; es sich aus dem Sinn schlagen, izbiti sebi gto iz 
glave; der Weltensturz, propast sveta, stradanje sveta, pad sveta; 
hineinschiffen, zaploviti, ploviti; fruge = fragte; jemandem lob-
singen, pevati kome u pohvalu, hvaliti koga, slaviti koga. — 0 
Rikardi Huh vidi strana 294. — 0 Emanuelu Gajbelu vidi 

strana 266. 
61. — der Fasching, mesojede, poklade; der Aufruhrtag, 

dan pobune, uzbune; der Bittbrief, molbenica, molba; das Gold-
band, zlatna pantijika, vrvca; silberbrokaten, od svilene materije 
srebrnaste boje; die Edelknabentracht, odelo, no§nja pa2eva; 
vorenthalten, uskratiti; das Handwagelchen, mala rutha kolica; 
das Ziergewachs, ukrasno bilje; atembenehmend, koji gu§i; auf-
dammern, svitati, biti jasno; sich aufstellen, namestiti se, postro-
jiti se; floten, ljupko govoriti; weitweg, daleko; bauchreden, 
govoriti iz trbuha; der Lachkrampf, grtevit smeh; handgemalt, 
rukom nacrtan. — 0 Hansu Karosi vidi strana 288. — Chidher je 

indiski bog, koji je vetito mlad i koji se vrata na zemlju 
posle svakih pet stotina godina: aber = abermals; das Rohr, 
svirala, frula; der Weideort, paga, pa§njak; er lachte meinem 
Wort = er lachte fiber meine Frage; die Siedelei, naselje, naseobina, 
usamljena kuta; der Hort = der Zufluchtsort, pribeli§te, uto6§te, 
skloni§te. — 0 Fridrihu Rikertu vidi strana 259. 

62. — der Tanggeruch, miris od morske trave; fiber sich 
gewinnen, strpeti se, imati strpljenja; die Redewendung, obrtanje 
govora, obrt govora, promena govora; laut werden lassen, izreti, 
izgovoriti, naglasiti, istati; das Kurhaus, banja, kupatilo; das 
Vorzeigen, pokazivanje, podno§enje; schlaftrunken, sanjiv, buno-
van; das Rouleau, koturava zavesa, zavesa (koja se diie i sputa 
porno& opruge); der Kurgarten, banjska ba§ta, banjski park; 
distinguiert, znatan, odlitan; flaschengrtin, zelene boje kao boca; 
rotgemalt, crvenoobojen; das Fahrwasser, prolaz, voda kuda 
lade mogu ploviti; Hanno = Johann; pflegsam, obi6an; das 
Wohlleben, veseo 2ivot; die Kurkapelle, banjska kapela, banjski 
orkestar; das Schweifen, tumaranje; das Sichverlieren der Augen, 
lutanje aiju, pogleda; der Mowenstein, galebova stena; der 
Seetempel, hram, bogomolja, crkva na moru; die Qualle, meduzd; 
zerwuhlen, razriti, izriti; furchteinfltiBend, koji uliva strah; gewellt, 
talasast; die Sandbank, pekani sprud; verschwimmen, rasplinuti 
se, postati nejasno; der StoBwind, jak vetar, vrlo jak vetar koji 
dune iznenada; der Kursaal, banjska dvorana; windstill, bez vetra; 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



314 

Hannochen deminutiv od Hanno. — 0 Tomasu Manu vidi 
strana 286. 

63. — die Greifbarkeit, opipljivost; die Exaltation, ushi-
enje, odugevljenje; der Trakt, prostor, predeo, prostiranje; ma-

nisch, strastan; der AngehOrige, rodak, srodnik; der Hausge-
nosse, ukudanin, domadi, domada deljad; das Lfigenwesen, 1a2, 
obmana; die Zurechtweisung, uputivanje, pouka, opomena; das 
Linsenlesen, tigtenje, biranje sotiva (lede); dichten, misliti, zami-
sliti, zamigljati; der Gespenstergraus, strah od duhova, strahota, 
groza ad duhova (utvara); die Schlechtigkeit, nevaljalstvo, pod-
lost; wohlgesinnt, koji ima saosedanja, naklonjen: abgesehen 
von, ne obzirudi se na (to), sem (toga); uberhart, suvige 
ogtar, strog: 	Brotlaib, hleb, somun, veliki okrugao hleb; 
aufbringen, nabaviti, zaraditi; desungeachtet, ipak uza sve to, 
pored svega toga; die Efiware, jestivo, jelo; der Verschlag, 
pregradak, odvojen prostor, odvojena soba; verfallen, dosetiti 
se; spannend, jako zanimljiv; das Durcheinanderwirbeln, darmar, 
zbrkanost, meganje, izmeganast; der Tropus, prenesen smisao, 
prenosni smisao, izraz u preneSenom smislu; vortauschen, varati, 
obmanuti, obmanjivati; der Augenschein, pregled, ispitivanje; 
die Scheherazade = die Scheherezade, pripovedadica bajki (gatki) 
iz 1001 noci; — 0 Jakovu Vasermanu vidi strana 285. 

64. — vortiberziehen, proticati, prodi; die Erdwelle, talas 
zemlje; wohibebaut, dobro obraden; vor Jahren, davno; weithin-
gestreckt, koji se daleko pru2a; seit langen Jahren, poodavno; 
von ungefahr, otprilike, oko; gutbesorgt, zbrinut; der Bauers-
mann, seljak; die Kniehose, akgire do kolena; meiBeln, dletom 
izdubiti, isklesati; der Hemdarmel, rukav od kogulje; wohlrasiert, 
dobro izbrijan; vor sich hinschauen, gledati preda se, gledati 
pred sobom; die Zierlichkeit, gizdavost, elegancija, ljupkost; 
einen Fu8 urn den andern, nogu za nogom, nogu pred nogu, 
stopu za stopom; entgegengesetzt, protivan, suprotan; zusam-
mentreffen, sresli se, sukobiti se; uberschlagen, prevrnuti se, 
prebaciti se; nach hinten, nazad, pozadi; die Zipfelkappe, kapa 
sa giljkom; im Rficken, s leda; nach vorne, napred, spreda; sich 
strauben, kostregiti se; ruhevoll, mirno; die Septembergegend, 
septembarski predeo; mahlich = allmahlich; hinabgehen, siti, 
silaziti; eine gute Weile darauf, podide zatim; der Nachbaracker, 
susedna njiva; das Fuhrwerklein, kolica; griinbemalt, zeleno 
obojen; das Kinderwagelchen, dedja kolica; ein kleines Ding 
von Madchen, devojdica, devojthirak, devojde; der Vormittags-
imbi8, predrudak; herauffahren, dovoziti, voziti na ovamo; das 
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Zutatchen, prismodak; mitsenden, poslati sa tim; seitsam gestaltet, 
udnovata oblika; das Lindengebusch, lipov §ibljak, &bun; das 

Dirnchen, curica, devojtica; Auffalliges, upadljivo, t udno, neo-
bitno; vorstrecken, polofiti, dati, metnuti; stehen lassen, ostaviti 
(da stoji); sich sprechen, govoriti jedan s drugim; wallen, tala-
sati se; in die Runde, unaokolo, okolo; das Seegewiirm, morski 
cry, vodeni cry; der Graus, groza, strahota; die Talen = die 
Talen das Silberblinken, srebrnasto svetlucanje; zuhauf, gomi-
lama, u velikom broju; der Segen = die Saat; der Garbenkreis, 
krug od snopova, venac od snopova; nimmermude, koji se nikad 
ne umori, neumoran; das Anwesen, imanje, posed. — O Gotfridu 
Keleru vidi stranu 274. 

65. — Die alte Waschfrau: mit sauerm SchweiB, sa krvavim 
znojem; in Ehre und Zucht, t asno i pristojno, t asno i pateno; 
zumessen, odmeriti, dodeliti; das Los, sudbina; das Sterbehemd, 
pogrebna ko§ulja; fortlegen, ostaviti, skloniti. — 0 Adalbertu 
von gamisu vidi strana 253. — Das Bettelweib von Locarno: 
das Bettelweib = die Bettlerin, prosjakinja; der Marchese (tal. 
izgovori: markeze), markiz (visoka plemitska titula); die Buchse, 
pu§ka; sich verffigen, krenuti se, otiti, poti; verscheiden, premi-
nuti, umreti; die VermOgensumstande, imovno stanje; hoch und 
teuer versichern, tvrdo i svetano uveravati (ubedivati), dati tvrdu 
i svetanu ret; es spukt, pojavljuju se duhovi; vernehmlich, tujan, 
razgovetan; das Hausgesinde, posluga, sluge; es geht in dem Zim-
mer um, u sobi se pojavljuju duhovi; das Gerochel, ropac, krki-ja-
nje; der Spuk, prividenje, duhovi, pojava (koja dolazi na neobja§- 
njiv natin); verlauten, rakuti se, postati poznat; verlauten lassen, 
objaviti, razglasiti; gespensterartig, avetast, avetinjast, utvarast, kao 
avet; das Fremdenzimmer, gostinska soba; die Zusammenraffung, 
skupljanje, uzimanje; herausrasseln, izjuriti napolje (s hukom), 
istutnjati; arstecken, zapaliti. — 0 Hajnrihu Klajstu vidi strana 253. 

66. — es kommt nicht darauf an, ob ich..., ne pita se, da 

li eu..., nije stalo do toga, da li eu...; ein Schauder durchzuckte 
mich, spopade me jeza, ja zadrhtah, ja se upla§ih; hohle Augen, 
upale oti; die Leute, posluga, mladi; das Gesindehaus, kuta za 
poslugu, kuta za mlade ; der Armste, siromah; der Spazierritt, izlet 
na konjima; ein Uberall und Nirgends, nigde i ni§ta; der Roi3bub, 
konju§ar; herausbringen, dokutiti, doznati, saznati; sich hineinmi- 
schen, ume§ati se; das Kriegsgefgngnis, vojna tamnica; der Schub, 
guranje, potisak, sprovodenje, proterivanje; per Schub transportie- 
ren, proterati preko granice; wo er zu Hause war, odakle je bio 
rodom, otkuda je. — 0 Arturu gopenhaueru vidi strana 269. 
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67. — das Herzeleid, tuga na srcu, tegita tuga, jad, bol; 
palliativisch, privremeno ublahvajdi, privremeno strgavajud, 
prikrivajudi; begehrlich, po2eljiy, za 2eljenje, dostojan 2eljenja, 
za 2udenje; der GenieBende, onaj koji tdiva, tdivat; das Auf-
heben, podizanje, sklanjanje, ragtigtavanje; ein Aufheben von 
etwas machen, diti galamu sa dim, hvastati se time, razmetati 
se dime; auBerpersOnlich, vanprirodni; fiberperstmlich, nadtove- 

nadprirodni; die Goldwage, zlatarske terazije, vrlo tadna i 
osetljiva vaga; die Achtheit = die Echtheit, pravost, istinitost, za-
konitost; die Ungeubtheit, neizvethatrost, neiskusnost; ersichtlich, 
vidijivo, otevidno; abschliel3bar, koji se mote zatvoriti, zatvoren. 
— 0 Fridrihu Niteu vidi strana 269. 

68. -- Aus: „Der Kampf gegen den Kaiser": sich Ober-
steigen, (po)peti se suvi§e, (po)peti se vise nego to treba; 
stillgeruhigt, miran, spokojan; auftrommeln, probuditi bubnjanjem, 
pozvati bubnjem (dobo .gom); der Zeitungsschwatzer, novinar, 
2urnalista (preklapalo); das Bulletin, dnevni izveStaj, dnevno 
stanje, dnevna zapovest; zusammenflicken, skrpiti, skrpariti, na-
pabirtiti; die Lapperei, malenkost, tritarija; das Weltgeschehen, 
svetski dogadaj, veliki dogadaj; der Kleinkram, krtmljenje, malo-
prodaja, trice, tridarije, koje§ta; die Papierkrtimelei, seckanje 
hartije, isetci hartije; geschehnisltistern, po2udan (2eljan) doga-
daja; die Weltherrschaft, vladavina svetom, vladanje nad svetom. 
Aus: „Der Kampf mit dem Damon": sinnfallig = sinnenfallig, 
jako osetan za tula; die Gemeinsamkeit, zajednica, zajednidnost; 
horoskopisch, roidanitki, horoskopski; der Aspekt, pogled, izgled; 
tiberweltlich, nadzemaljski, nadsvetski; die VerstOrung, zabuna, 
pometenost, smetenost, zbunjenost; schieBen, leteti, juriti; auBer-
menschlich, vantovetanski, vanprirodni, neprirodan; jemandem 
verfallen, pripasti kome, pasti kome u deo; der HOrige, rop-
ski zavisan, rob; der Besessene, besomutnik, sumanuti, smu-
Senik; das Eigenwesen, vlastito bide, vlastita priroda, vlastiti 
karakter; sptirerisch, osetno, primetno, uhodnitki, gpijunski; die 
Uberspannung, naprezanje, preteranost, napregnuto stanje; unver-
weigerlich, neodbivljivo, neuskratljivo; vergewaltigen, utiniti 
nasilje; durchdrungen, pro2et, say obuzet; fiberstromt, preplav-
ljeno, prepuno; zielhaf, sa smerom, sa svrhom, sa ciljem; bildhaft 

bildsam, tvorljiv, izgradljiv, plastitan; sinnvoll, uman, duho-
vit, oatrouman. Der Mythus der Dichtung: schlackenlos, list; der 
Pfarreraspirant, sveMenitki kandidat, svegtenitki pripravnik; die 
Einstellung, zauzimanje stava, stay; der Altersbruder, yr§njak; 
die Hostie, hostija (kola& kojim se katolici pritekuju), nafora, 
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proskura; zweckhaft, pogodan, zgodan, podesan, koristan; sinn-
voll, uman, atrouman, duhovit, znatajan; die Opfertat, trtva. 
Ergeiz: der Gestalter, uoblitavalac, davalac oblika; der Ansprung, 
zatrka, zatrtavanje, zalet, zaletanje; pervertiert, izopaten, izvrnut 
(smisao); die Bescheidung, uvidavnost, uzdrtavanje, umeravanje, 
skromnost, smernost; traumwandlerisch, mesetarski; die Selbst-
beschwatzung, razgovaranje (taskanje) sa samim sobom, obla-
givanje (obrlatavanje) samoga sebe; ehern, tvrdo, t vrsto, jako; 
die Aufbietung, naprezanje; der Desperando, otajnik. Tragedie 

ohne Gestalten: lawinenhaft, usovast, lavinast, nalik na usov (la-
vinu), kao usov, kao lavina; der Gewitterhimmel, olujno nebo; 
der Meilenstein, miljokaz; undurchlassig; nepropustljiv, koji ne 
propu§ta; schreihaft, drekav, gto dreti, gto vice. — 0 Stefanu 
Cvajgu vidi strana 283. 

69. — die Juristerei, prava; die Schreiber, pravnici; (der) 
Samen, jezgro stvari; weben, kretati se; der Wissensqualm maglo-
vito znanje; das Himmelslicht, sunce; beschrankt, prite§njen; 
Wurme = Wurmer; ein angeraucht Papier, potadala hartija 
(stari, t adavi rukopisi); vollgepfropft, punpuncat, nabijen; Tier-
geripp and Totenbein, tivotinjski kosturi i mrtvatke kosti; vor 
dem Tor, pred (gradskom) kapijom, van grada; der Burgemeister 
= der Bilrgermeister; Sankt Andreas' Nacht, not na Svetog 
Andreju (29 novembra), kad po narodnom verovanju devojke 
mogu videti svoga budutega ako prethodno izgovore izvesnu 
vradtbinu u stihovima; tako into se veruje da se mladotenja 
mote videti pomotu vradtbina i u kristalu, ogledalu itd.; an-
blinken, sjati se, blistati se; das Kegelschieben, kuglanje; pudel-
narrisch, sme§an, budalast; etwas beknurren, retati na ne§to; 
quillen = quellen; der Grundtext, prvobitni text; das Volum = 
das Volumen; sveska; halbe Hollenbrut, polupakleni soj, niti 
duhovi; ein fahrender Scholastikus, ein fahrender Scolast = ein 
fahrender Schuler, student putnik, putujuti student [student koji 
putuje od jednog univerziteta na drug* kurz angebunden, §tedljiv 
u retima, lakonski, plah. 
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