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Slegieen.

Nos Venerem tutam concessaque furta canemus,
Inque meo nulium carmine crimen erit.

I

<Baq(t (Steine mir an, d fvred)t ii)v tjo^en ^aüaile

©trafTen rebet ein QBort! ®eniuö regft bii bid) nid)t?

3a eö i|T aüe6 befeelt in beinen ^eiligen ^anern,

©roige Sfloma, nnr mir fdnüetgct nod) aUefi fo ftill.

sO! wet flüfterf miv jn, an it»etd)em Jenftcr cvMicf id)

@inft tai f)Olbe @efd)Dpf baö mid) uetfengt nnb erquicft.

Ql^nb' id) iie 2Bege nod) nid)t burd^ tie id) immer nnb immer

3n i^r nnb üon i^r ju gef)n, opfre bie foftlid^e Bdt.

^o&i Utx<xd)t id) ^>aUä(t' unb .tird)en, FKuinen nnb @aulcn,

10 2Bie ein bctad^tiqev ^ann \id) auf bcr S'^eife betragt.

Dod) bau Ol ei »orbci), bann mirb ein einziger Tempel,

Qimor^ 3;empel nur fepn, ber ben &(wdhUn empfangt.

@ine SSelt ^war t>i|t bu, o diom, iod) o^ne bie ^tebe

2Bdre iie 'Bett nidu bie üöelt, wäre benn üiom and) nid>t ^lom.

IV

@^ret roen i^r and) moHt! %m bin id) exMid) geborgen!

@d)oene Damen unb i^r Ji)erren ber feineren 2öelt;

Auf das titelblatt mit dem motto (Ovid, ars amatoria i, 33) folgt

ein zweites titelblatt: Erotica Romana, dann verbessert in: (Plegien Stom
1788; seit iV fehlt das motto

I. 2 reg(T aus rüf)r|T 5 fliflert A^ 6 i^erfengenb ercinidft iV

8 opfre tie lofTtid^e aus iranbtenb if)r opfre bie 9 Äird)' nnb %^U\ii N
10 fid) auf ber S^leife betragt aus ber eine Steife bcnnßt

|
fd)icf(id) tie

Sieife benu^t JV 13 @ine—Oiom aus Smar bn btft, Stoma, iie 2ßelt
aus 3mar bu hiil bie Sßelt, Otom

Vgl. Heller i, 355; Bronner s. 149. 308. 464.

II fehlt in der handschrift (nach einer andern handschrift teilweise

gedruckt werke i, 412). — Vgl. Bronner s. 257. 308. 314. 463

rv (=IIÄV). I @^ret aus 5-raget |
5ftun— geborgen aus ?9tid) foUt

i^r lange ntd>t fe^en.

Vgl. Heller i, 357; Bronner s. 108. 313. 465
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'Stauet md) Oheim' unb 3Settevn mifc alten iOlu^men unb Zantm

Uiib bem gebunbnen ©efprad) folge baö tvaudge ®ptel.

?lud) tl)r ükigen fahret mir »üd1)1 in groffen unb fleinen

Sirfeln, tie i^v mid) oft naf) bev ^^er^weiflung gebtad)t.

2ßiebev()Df)let polttifd) unb ^rocfloö, jegtid)c 'üKepnnng

©ie ben 2Banbrei- mit 2Bntl) über ©uropa i^erfolgt.

@o tierfotgte tni S-iebd^en ^albroug^ ben reifenben 33ritten

©infl »DU ^rtriö nad) Stpovn bann »on Siüorno nad) Stom,

2öettev nad) 97apel f)tnunter unb \x>k ex na* @mpvna gefeegclt,

^albroug^! empfing tbn and) bort, "^Kalbrougb im ^afen iai l'ieb.

Unb fo mnfTt id) biff jeRt auf allen Glitten unb ©d^ritten

®d)elten ()Dren tai 23Dlf, fd^elten ber ilonige 3^atl^.

yim entiett ii)t mid) nid)t fobalb in meinem 5(ft)te,

!Daö mir 2imor ber Jvnrfl foniglid) fd)nßenb oerttef).

^ier bebefct er mid) mit feinem Jittig. Sie Siebfte

5ürd)tet romifd) geftnnt mütf)enbe ©allier nid)t;

@ie erfunbigt ftd) nie nad) neuer ?9?af)re, \\c fpa^et

©orgtid) ben 2ßünfd)en bec^ ^ann?, bem fie fid) eignete, nad).

«Sie erfreut fid) an il)m, bem freien rüfligen J^'^nbeu

2)er von 33ergen unb @d)nee, bol^ernen Käufern erjablt.

2:^eilt tie flammen tie fie in feinem ^Sufen entjünbet,

Jrent ftd) baff er tai ©olb nid)t lüie ber 9lDmer bebendft,

95elTer i(T ibr ?:ifd) nun beftellt, ei feblet an jlleibern

gebiet am ^Bagen ibr nid)t ber nad) ber Cper \ie bringt.

Butter nnb 4Dd)ter erfreun fid) ibrej norbifd^en ©afleö,

Unb ber ^arbare beberrfd)t rDmifd)en ^ufen unb 2^eib.

IV

fraget nun men ibr and) wollt, mid) werbet tl^r nimmer errcid)cn

©d^one ©amen* unb ibr Jnerren ber feineren 2Belt!

Oh benn aud) 2Bertber gelebt? ob bcnn aud) allec^ fein mabr fep?

2BeId)e @tabt fid) mit ?lied)t ^otten^ ber ©innigen rübmt?

3 Obeim Ä;V
I

fetter W 5. 6 am schluss nachgetragen 8 mit

5Sntb über ©uropa aus nun fd)on mebrere 3abre 9 "^Italbrougb aus

SKarlbrongb 13^ mufft id^ biff a"s muff i* aud) 15 fo batb äv
18 aus jnoret »om e)turme nid)t uiel ber nn-^ i>ou auffen bebrobt.

|
9^omifd)

A/' 19 nie aus nid)t
|
fpabet aus fraget 20 @orglid) ben üBüufd>cu

aus ^Aö:) bem Oiabmen | 'JKannei^ Jl, "^Kanu'^ i^^
!
bem aus ber

|
nad)

aus faum 21 erfreut ftd) an aus ernennet in | ergoßt A"[bem aus ben

22 l^Dn aus in
I

bDl,^ernen Käufern er;;dblt aus bol^erne ^dufer beiüobnt

25 nun über der zeile 28 9^Dmifd)en A^

9 vgl. Das Journal von Tiefurt s. 317; Goethes werke 30, 73. 32,

350 22 vgl. werke 31, 15

IV (fehlt ÄV). — Vgl. tagebücher 3, 151
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5 2Icb rote f)ab ich fo oft tie tf)cngten ^Blätter perroünfAet,

25te mein jugcnbltd) l'eib unter tk 5Kenfd)en gebracht.

2ßare SSerther mein ^^ruber gereefen, icf) ^dtt i^n erfd^lagen,

Äaum rerfolgie mid^ fo rd*ent fein trauriger ®eift.

@D verfolgte tai Sie^*en ?[)TalbrDug() ten reifenden Stritten

1° (5r|T oon ^"Dari? nad> Sirorn, bann ccn l-iDorno nad> dtmx

ÜÖeiter na* -IRapet hinunter m\t roav er nad> Smprna gefeegelt,

'^Halbrougb emvftng ihn aud^ tm ÜKalbrcugh im ^afen tai 2ieii.

©lücflid) bin id> entflo^n! \\i fennet 21>ertt)eni unE» Sotten

kennet E>en 9Raf)men te« 'SRanns ter fte ftd^ eignete faum.

^5 eie^ erfennet in ihm l^en frepen rüfligen ^-remben

!Der in 35crgen mit S*nee hDtjcrne jpäufcr herco^nt.

III

SaiT ti&i ©eliebte nid>t reu'n baiT in fp fdmeU tid> ergeben,

©taub' e« id> bencfe nid^t fred\ bcncfe niriM nietrig von bir.

9SieIfad> mirfen bie ^IV'eile tei Qlmor«, tenn einige rir^en

Unb pom fd^leid^enben ®ift francfet auf Jabre tai -iperv,

5 5(ber mddMig beftebert, mit frifdvjefd^liffener Sd^drfe,

Dringen tii anbern ine ?)}iarf ^ünben auf einmal un^ an.

3n ber hercifd^en 3eir, ba ©ctter unb ©cttinnen liebten,

folgte ^^egierbe bem *^licf, fptgte ©enuiT ber ^^cgier.

®Iaub|T bu ej habe ftd> lange bie ©cttinn ber 2id^i befcnnen,

10 ^l5 im Sifkififchcn Jöapn einiT ihr Qlndnfee gefiel ?

.^dtte Suna gefdumt ben fd^onen Sd^ldfer 5U füllen

O fo ^dtt ibn gefdnvinb neibenb 5lurcra gett>ecft.

^ero erblifte Seanbern benm lauten Jcft unb bebenbe

©türmte ber Sicbenbe fiit beilT in iie ndd)tlid^e Jtut^.

15 dtf)ea Bv)l\>\a raanbelt bie furftlid^e 3ungfrau ber 3;nber

II ®mr>ma aus '3)tabraj 13- 14 mit bleistift durchstrichen

ni. I SaiT bid) aus ©rdme | nid>t reu'n aus bid> nid>t
|
bu mir N

3 25ielfad> aus ?aufenbfad>
\
%uor -^'

|
benn einige rinen aus es rifien

(aus flcfenj^ ik einen
|
benn fehlt iV 4 Unb (aus ^uv) uom fdUeid>enben

©ift aus id^leid^enben ©ift in bie 5Bru)T 5 aus^ O io giebt e^ ik redeten

imabgenupteu \k ^nnben
1
frifd>gefd>liiTcn,er Sd^drfe aus frifdigefd>liiTenen

Äpifien
j
frifd^ gefd>linner H 6 aus Über ben @d>eitel hinauf, nieber

^ur Jerfe ben ^Sraub
i

^ünben be^enbe ici^ ^hn A'| auf einmal uuö an
aus i;crnaeifd^e ©lut aus ba? innre ©ebein 10 jöami aus SBalb
12 neibenb aus ncibifd^ 13 bepm lauten 5^1"^ etblicfte Seanbern be=

benbe G
|

erblifte aus \\\i) \ am A 15 aus' Jene (aus g-ine) jicnigö»

tpd^ter bie reife 3itngfrau \k wanbelt
|

für|llid>e aus reife
|

$:tber -V
Vgl. Heller i, 360; Bronner s. 109. 249. 261. 262. 312. 315.

445- 448
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2BaiTer ^^ii fchopfen f)itt<kb, unt) fte belaufd)et bei- ©oft.

@D erzeugte fi'd) ^lar^ ;^iuep @6l^ne! — iie SrciUinge trancfet

@inc SBolfinn unb fRom nennt ftd) bte Jnrfttnn ber 5S3e[f.

V
5vDmm ftnb mit Siebenbe, fttU ueve^ven mir «Üe Daemonen,

2Bünfd)en unö iegtid)cn ©ott, jeglid^e ©ottinn geneigt.

Unb fo gleid^cn miv eud), o rDmifd)e Sieger! ben ©Ottern

5lUer 336((fer ber 2Belt bietet i^r QBo^nungen an,

y?aU fte fdiwarj unb itreng m^ altem ©ranit ber S'gDpter

über ein ©ried)e fte roeifT reijenb auö "SlTarmDr geformt.

!DDd) perbrieiTet e^ nid^t bie ©roigen wenn wir befonberö

2Bet)raud) fD(t[id)er ?lrt @iner ber ©ottltd^en ilreun.

3a lüir bcfennen eud) gern e^ bleiben unfre ©ebete,

Unfer taglid)er Dienft @iner befonber^ geweibt.

@d)alcfbaft, munter unb ernfl begeben wir bcimttd^e ^eiie

Unb lai (Sd)n)eigen gejiemt alten ©eiüeibtcn genau,

©bft locfteu loir felbfl an bie gerfen burd) graiTltd)e ?baten

Un^ tie ß'rtunt)en bei', magten ei eber be^ 3eu^

^arteiS ®erid)t an roUenben 9iäbern unb Reifen ju bulben,

5(lo bem reißenbeu ®icnft unfer ©emutb p ent^icbn.

Diefe ©ottinn fte f)d\\t ©elegen bei t! lernet fte fennen,

®ie erfd)einet eud) oft immer in anbrer ©ejtalt.

?:od)ter be^ ^l^roteu^ möd>te fte fei^n mit Zt)itU gejeuget,

2)eren i^eriüanbelte Sijt mand)en ^eroen betrog.

@D betriigt nun bie 5:od)ter ben Unerfabrnen, ben 93l6ben,

Sdnummernbe necfct \ie ficti rcad)enbe jliegt \ie oorben.

©ern ergiebt fte ftd) utir betn rafd)eu tbdttgen ^anne,
Diefer ftubet fte jabm, fpietenb unb jartlid) itnb bolb.

@inf[ erfdnen fte aud) mir, ein bräuulid)eö 'Mdbd)en, iie Jpaare

fielen ibr bunrfel unb reid) über bie ©tirne f)etab.

i6 aus @tillen ^l)fabeö ^itm ^runn borten belaufd)t fte ber ©Ott
|

ergreifet JIJV 17 tk @öbue fid) ^av6 N
V (= IV HN). 2 geneigt aus jum $vrcunb 5 95afalt ^v 8 ftreu'n

ff 12 fo febr G 13 g-f/ an tit vferfe locfteu N\ an txt Werfen
aus ^u (Jrnnuen 14 Uuß ^u (ixiwmtw aus 2In Ixt Werfen un^ 15 am
roUeubeu dlat) unb am N 19 ß'ine am anfang gestrichen 21 bc=

triegt N 22 (letö aus uiel aus lang 24 erstes unb gestrichen und
wiederhergestellt 26 ibr über der zeile (sollte erst nach @tirn ein-

gesetzt werden)
Vgl. Heller i, 365. 2, 412; Bronner s. 258. 264. 313. 442. 467

17 vgl. Poseidippos' epigramm in Herders Übersetzung (Sämmtliche werke
26, 83); Wilhelm Meisters theatralische sendung 6, 9 (werke 52, 237)= lehijahre 4, 14 (ebenda 22, 78); Leitzmann Euphorien 18, 158;
anhang unten s. 24
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Äurje Sorfen ringelten fid) umö jiterltd)e ^dlsd^en

Ungeflod^tcneö S^aav frauile uom @dKtte( ft'd) auf.

Unb id) »etfannfe fte nt*t, ergriff bie ©itenbe, (ieblid)

30 @ab fie Umarmung unb Äuff balb mir gelehrig jurücf.

O wie mar id) 6eglücft — ©od) jliUe bie Seit ijl vorüber

SBlonbe 5le*tcn i^r ^abt rDmifd)e Letten mid) nun.

VI

"^voi) emplünb' id) mid> nun auf flafnfd)em 35Dben begeifert!

Sauter unb rei^enber fprid^t 33ormelt unb ^itn>e(t ^u mir.

3d^ befolge ben fHatt) burdiblattre bie 2Berfe ber Eilten

^it gefd)äftiger .^anb taglid) mit neuem ©enuff.

selber tie 5Rad)te 6inburd) ^alt ^Imor mid) anber^ befd)aftigt;

Üöerb iö:) aud) ^afb nur gelef)rt, bin id) bod) boppelt »ergnügt.

Unb belehr id^ mid) nid)t? it>enn id) tei tieblid)en Q5ufenö

formen \\>cii)e, t)ie J^anb leite bie Jpüften ^inab.

2)ann uerfle^ id) erfl redit ben "^Karmor, id) bencf unb oergleid)e,

10 @e^e mit füf)lenbem 5lug, fül^le mit fef)enber ^anb.

Staubet tie Siebffe benn gleid) mir einige ©tunben beö Zaqei,

©iebt fte @tunben ber ytnd)t mir jur 6-ntfd)abigung ^in.

2Birb bod) nid)t immer gefuiTt ei- wirb i^ernunftig gefprod)en;

Überfallt fie ber @dUaf, lieg id) unb bencfe mir »iel.

IS £^ftmaW ^ab id) au* fd)Dn in il)ren ^?lrmen gebid^tet

Unb be^ J^ejametcr^ '^mv, leife, mit fingernber JC»anb,

3^r auf ben 9^ücfen ge^a^lt, \ic atl)met in lieblid>em Sd)lummer

Unb eö burd)glul)et i^r J>aud) mir biff in^ tieffle iie QSrufl.

Qlmor fd)üret inbeff bie i'ampe unb benfet ber Seiten

20 ®a er ben nal)mlid)en S)ienfl feinen ^riumbirn getrau.

28 aus Ungeflod)ten unb tur^ fraufte ber @d)eitel jurücf (aus ()erab)

(aus ber dladiw M^ Spaax)
|
frauf'te ^/ 32 Unb ummunben bin id^

rDmifd)e Jlfdnen i>on end) äv

VI (=V ÄV). 2 S0or= unb '3Kitmelt fprid)t lauter unb reijenber

mir N 3 Seb^aft befolg' id) G, ^ier^ befolg' '\d) A
\
burd)blattere H

5 aus Qlber id) i)i\be bee 5Rad^tö tie Steinte gerne mo anber^ 6 be^

gliufit ^v 7 inbem ^ 9 ben '^armor er|T re*t ^ 11 staubt -ELV

14 Überfallt fte iet »Sd^laf aus e>d)lummert mein eid)aRd)en erjT ein

17 bem ^
I

fie — öd)lummer aus e^ fd)lummert inü liebiid)e '3Kabd)en

19 iie 8amp' inbef? ^
Vgl. Heller i, 401. 512; Bronner s. 250. 255. 314. 468. 525. 527

3 vgl. Horaz, ars poetica 268 20 vgl. werke 32, 218; Bemays, Die
triumvirn in Goethes römischen elegien (Schriften zur kritik und
literaturgeschichte 3, 234)
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VII

^annd bu, d ©raufamer! midy in fD(ri^en 2Borten betrüben?

hieben fo bitter unb hart liebenbe ?)ianner bei) euch!

2Benn bii^ äjokf mid\ i^evflagt, id> miiiT e^ biilben iinb bin ich

©twa nicht frf)ulbig? ioA) nd)l fd)u[big nur bin td> mit bir!

!X)iefe j\leiber fte ftnb bev neibifdien 5f|ad)barinn Beugen

®aiT bie 2Bittme nid>t mefir einfam ben ©atten beweint.

33i(T bu nni^ovfid^tig nid^t oft ben ?}TDnbf*ein gefommcn?

®vau, im bunften 3nrtcut, hinten gerunbet baö .^^aar?

S^ait bu biv fd>er,^enb nid>t felbft bie gei|^lid^e ?Wa5fe gerod^Icf?

@dU6 ein "l^ralate bcnn fenn! gut, bev ^H-aelate bift bu.

3n bem gei|Tlidien 9tpm, faum fd^eint ej glaubli*, bod) fd^roor idi

^'^te hat ein @eiiT(id>er ftd> meiner Umarmung gefreut.

9lrm xoav id) leiber luib jung unb lüohlbefannt ben ^2>erru^rern

Jyalfpnieri hat mir oft in bit 9(ugen gegafft,

Unb tu jluppler Qltbani^ mid) mit geroid^figen Betteln

^^ult md) 0\tk balb nad^ ben iner ^^runuen geforft.

?Ibev wer ni*t fam bai? war ba? iOidbd^en. 'So hab id>

D^DthfTrumpf immer gchaijt unb 2SiD(ett|Trumpf ba^u.

Denn ihr fei)b am @nbe bod^ nur betrogen! fo fagte

5)Jir ber 33ater lüenn aud) teid^ter bie "ifKutter e^ nahm.

Unb fo bin id^ benn tod) am ©übe betrogen! bu ^urnefl

Dhir ^um edbeine mit mir weil bu ^u fliehen gebenfiT.

@eh! ihr fenb ber Jyraucn nid>t luerth! wir tragen tie 5\inber

Unter bem Jöer^en unb fo tragen bie ?reue wir aud);

9lber ihr Banner ihr fd)üttet mit eurer .^rafft unb 35egierbe

3(ud) tie 2ieW jug(eid) in ben Umarmungen auö!

5IIfD fprad) iie ©eliebte unb nahm ben .^leinen i^om etuhte,

2)rurf't ihn füiTenb ans: Jöer3, ^^hrancn entciuollcn bem 35licf.

Unb wie fafT td) befd)dmt baff Sieben feinbltd)er "D^enfchen

VII (= VI mV}. I ©raufame ff 3 «Benn aus ©äff 7 ohne

95ebad)t ^ 8 bunfeln äv ii ^u glauben ^v 13 (eiber über der

zeile 15 iie'] ein -^V 17 Üft erwarteten \ie tie aufenbteibeube.

.^erjlid) G
| bae fehlt A

\ id) uon ^er^en A 18 j>ab id) 9^oth=

ftrumpf gehafft G 19 ihr ^äbd^cn bleibt am ©übe bod) bie 35e=

trognen JV 20 @agte ber V 21 bcd^ aus audv aud) ^y 22 ^u

fliehen gebcnffl aus i^erlaiTeu mid^ williT 29 3teben feiublid)er aus tie

©efprdd^e ber

Vgl. Heller i, 402. 2, 466. 511; Bronner s. iio. 312. 466. 577
16 die quattro fontane liegen an der kreuzung der grossen Strassen von
der porta pia zum monte cavallo und von trinitä dei monti nach Maria
maggiore; an einer ecke steht dort der palazzo Albani (vgl. Volkmann,
Historisch-kritische nachrichten von Italien 2, 223) 18 kardinal und
prälat; vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 8, 13 15
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3° 2)tcfeö Ite6(td)e 95tlb mir jii beflcrfen ocvtiiD^t.

Duncfel brennt bas Jener nnr angenbltcfltd^ unb fcampfct,

ÜÖenn iai 2BajTer bie ®Uit iTür^enb unb gaf)ling i^erbüUt;

3{I)er fic reinigt ffcb fchneU, i>erjagt tu trübenben X^cimpfe,

5Reuer unb mdd)tiger bringt leud>tcnb bie Jl^iiimc I)inauf.

VIII

O mit fu^I id^ in S^om nücf) fo frof»! ©ebencf i(b ber Seiten

T>a mich ein granlidier Jag fnntcn im 'T^orben umring,

ZxnU ber ^immel nnb fd\iüer auf meinen @d>eite[ iid} neigte,

Jarb nnb geffaltlos tie 2öelt um ben (*"rmatteten lag

5 Unb iri) über mein 3d\ bcs unbefriebigten ©eitle»

DüiTere SSege ^u fpa^n, fliU in ^etraditnng verfanf.

Jl\ir\ nnUeud^tet ber @(anj be? ()eUen Qletfjer^^ iie @tirne,

^^obn^ rufet, ber ®Dtt, Rennen nnb Jarben f)er»Dr.

8tcrnen^eUe glanjet bie %ntt, fte flingt uon ©efdngen
1° Unb mir Ieud)tet ber 'SKoub f)eUer alö ebmal^ ber Jag.

2Betd>e eeligfcit warb mir @terblid)en? Jrdum id>? ©mpfdnget

Dein ambrofifd^ee S^icm^, 3«piter Später, ben @a|T?

?Id)I ^ier lieg id) nnb (Trecfe nad^ beinen jvuien bie ^anbe

Jlc^enb au^. Ol oemimm 3iipitfr Xeniut? mid^!

'5 2Bie id) Oereingefommen id) fann'e nid^t fagen, eö faffte

J^ebe ben 2öanbrer unb ^og mid> in tie Jöallen beran.

Spait bu ibr einen J^eroen b^vanf ^u führen geboten?

3rrte lie @d)Dene? 25ergieb! SaiT mir bes 3rrtbumö ©eiöinnfl!

Deine Jod^ter Jorfuna fte and)! iie bervlid)flcn ©aben
2° Jbeilet fte ?(Jidbd)enbaft auö, voie e^ tie Saune gebeut.

95ift bu ber mirtblid)e ©Ott? o fo oerftoiTe ben ©afifreunb

5^id)t oon beinem £'li)mp tüieber i^ur @rbe binab.

„Diditcr! WD oerfleigfl in tid) f)in'^" — 93ergieb mir, ber bobe

(Japitolinifd)e 35erg ift bir ein ,;\meiter Cli^mp.

32 jdbling^ C 33 perjagt ti( trübenben Dampfe aus fte jagt bie

Dämpfe oon binnen 34 leud^tenb aus praiTelnb |
lendnenbe vV

VIII (=vn ÄV). I fi'tbt — frob aus mad^jT bu mid), 9lDmerinn,

glitcf (lidi fehlt) 3 meine ä^\ fenfte ^v 5. 6 aus Da ein traurige*

(aus ftttlid)e^)J8ette bem barbenben Firmen oergcben^ Sobn ber einjamen

yiad)t rubige ötitnben oerbie«. 6 Düflre äv 7 belleren A' 9 etcrn=

bell A
\
oon lücidH'n GA 10 bcllcr— Jag aus biö an bein ftiUe| ©e=

mad)
I
aU nDrbifd)er iV n 8terbli*em C 13 ^d) aus stiebe]

5vnieen äV 15 fann'^ aus fann e^ 18 mir aus mid)
|
©eminnll

aus erfrcun aus mid) frenn
|
©eiüinn äV 20 Jbfitt «l« fi» ?Otdbd)en

fie xV 21 wobl A', bann A 23 roobin oerfleigefl bu bid) GA
Vgl. Heller i, 406. 2, 471; Bronner s. 250. 252. 259. 309. 530
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T)ülie mid) 3upitei- f)icr unb J^erme^ fü^ve mtd) fpdtcr 25

QeHiüi ©enfmal uorbep Icife jiim Orcu^ I)inal\

IX

2Benu bu mir fagfl bii fjabeft a(^ Jvint, ©eficbte, ben ^enfd)en

^flict)! gefiiUen unb biet) l^abe bic '5)tiittev ucrfd)mdf)t

Jötfli bii gvoffer gcroorben imb bid) enüincfelt, td) gUuib eö,

©ente benf td> in biv nüv ein befonbere^ Äinb.

®D V'ernuiTet bie 3^lüte beö SKeiiifforfe Jai-kn unb 95ilbung 5

2Benn tk *^eere gereift '5Jlenfd)en unb ®6tter entjücft.

X
^erbfllid) leud)tet tie ^-(ammc pom länblid^=gcfe((igen beerbe,

jlniflert unb glanjef wie rafd), faufenb oom 9teiftg empor.

Diefen Qibenb erfreut fte mid) mef)r benn ei) nod> jur ilo^le

<Bid) bai^ JBünbet uerjef^rt, unter tk 5lfd)e ftd) neigt

^ommt mein lieblid)cö ^Kabdu'u. Dann flammen 9ieifig unb @d)eite, 5

Unb tk erbarmte ytad)t wirb un^ ein glan^enbe^ ^efl.

'^Jiorgen frnf)e gefd)dftig i^evlaiTt fte tai-^ l^iger ber 2kbe,

üßecft mi ber 5lfd)c be^enb flammen auf^ neue f^erbov.

Denn ba^ gab if)r ''^(mor Dor Dielen anbern tk greube

SBieber ;^u merfen menn fte iliU mk 511 ?Jfd)e berfancf. '°

XI

?(leEanbcr unb (Jaefar unb ."öeinrid) unb 3^riebrid) tk ©rofTcn

©dben tk Jpdlfte mir gern i()rev^ erworbenen Siubm»

26 (Jcfliuö Denfmal aus tk ^])i)ramibe
|
^?a^( JV

\
jum Orcu^ ^inab

aus bem OrcitÖ in^ 9^eid) wiederhergestellt

26 an der pyramide des Cestius liegt der kirchhof der nicht-

katholiken (vgl. Volkmann 2, 549) ; vgl. briefe 48, 233

IX (=vill Ä/V). 3 nnb m ^ 4 id) mir bid) m GA
5 Jve()let ^itbung unb Jyarbe bod) and> ber ^lutf)e tti üBeinftocfö ^v

|

oermilTet aus oermilTt 6 35eere aus Q^[ute
| '3)tenfd)en unb ©otter aus

©Otter unb ^enfdieu
Vgl. Heller i, 407. 2, 472

X (= IX HN).^ I tk 5lii»iUH' oom (dnblidvgefeUigen aus tc^i

Jener gefeUig bom länblid)en 2 Atni|lert unb aus .^nifternb
|
gldn^enb

H
I
wie aus fte 3 erfreut aus freut ^ 5 flammen aus mirb erfl

6 aus QBerben nid)t gefpaart iinum fei) unb gldn^enb bie ^\(xd^t \ eriüvu-mete

C 9 Denn oor anbern verlieb ber ^d)meidilerin ^^Imor tk ©abe A
(Riemer in 6^) 10 Jreube JU wecfeu , tk faum A (Riemer in G)

Vgl. Heller i, 407; Brouner s. 254. 309. 315. 575

XI (= X HN). I erstes uub über der zeile

Vgl. Heller i, 408. 2, 466; Bronner s. 148. 150. 247. 316. 576
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2Beun i(b t^neii tie\\ Sager auf eine "Jlad^t nur üergpuntc,

Qlber bie QIrmen ne halt ilrenge be^ Crcu^ ©erealt.

s Jreue btd) atfo Sebeubger &e^ Iteberrodrmeten Sager^

©^e ben flie^enbeu JufT fcf^auerltd) Set^e bir neRt.

XII

@ud^ d! ©rajten legt ein Did^ter bie rccnigen 95ldttcr

Qluf t)eu reinen Qlttar, .^noöpen ber Otofe ba^u.

Unl> er t^ut e^ gctrofl. T^a^in beftrett ftd> ber Mnftler

2)afT bie 2Berf(Tatt um if)n immer ein '>])anff)con fei).

5 3upiter fenfef bie gi)ttüd)e @firne unb 3unD erf)cbr ffe,

^l^^oehi^ fd)reitet l^ercor, fdn'ittelt ta^ lofige Jöaupr,

^rofen fd)auet '3)linen?a J)erab unb i?erme^, ber leidste,

2Benbet jur Seite ben ^licf, fd^alffjaft unb ^ärtltd^ ^ugteidv,

Qlber nad) 33ad)uö bem weiden, bem l)Dlben erf)ebct (Jnt^ere

10 klugen i>dU fuJTer ^Begier, felbiT in bem SKarmor nodi feud>t.

@ie gebenfet feiner Umannung unb fd)einet ju fragen:

Sollte ber ^errlid)e ©o^n un^ an ber ^eite nidu jTe^n?

XIII

^6re(I bu Siet>d)en! baö muntre @efdu-et) ben ^laniminifd^en 2ßeg 6er?

@d>nitter ftnb e?, fte jie^n wieber nud) ^aufe ^ururf,

5ßeit DDU hier. @ie ^aben bem D^omer bie ©rnbte ooUenbet

Der für Sereö ben Äranj felber ju fleduen cerfdMua^t.

5 ^eine Jyefle finb me^r ber groffen ©ottinn gemiebmet

Die (latt @id)eln ^ur Kofi golbenen 2Bai.^en Derlie^.

3 Äßnnt' id) auf ©ine ytadn bieö Sager 3ebcm i^ergonnen (=A)
aus 2Benn i&) auf ©ine OTad^t iiei Sager ben J^elben uergonnte G
4 5(rmen — ©ewalt aus ^©uten man 6dlt

^
leibcr im

^
Crcuö fte fefl

5 ber lieberiüdnnenben Statte Jl, ber (icberwarmeten Statte ^V

XII (= XI ÄV). I tie wenigen «Idtter ein 35id)ter A' 3 S)er

Mnftler freuet fid^ feiner yV 4 2Bcrf(latt, lüenn \ie um A^
I fd^eint X

5 Stirn; A' 7 Seid)te ^V 8 fdvilfifd> A' 9 qSacdniö äA'| 5VÖeid)en,

bem !?;raumenben 6ebet N\ ergebet aus menbet 10 93licfe fÜBer a;
SlicEe ber fügen C (nach Göttlings verschlag) 11 Seiner Umarmung
gebenfet fie gern A^

Vgl. Heller i, 414. 2, 508; Bronner s. 261. 527 5 vgl. Priapea 36

xm (= xn JIM). 1 5(aminifd)en A^ 3 2Beit binmeg A^
|
bes

9t6merö ©rnte A^ 4 nach 25er gestrichen nid)t
|
Derfd)md6t aus ffd)

biicft 5 geroibmet äV 6 ©id)cln aus @id>len
Vgl. Heller i, 416; Bronner s. iii. 251. 263. 311. 456 i die

via flaminia geht durch die porta del popolo über ponte molle nach
norden (vgl. Volkmann 2, 803)
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SaJT 11116 beijbe tae 5e|T im eftUen fveubig begeben!

©in verfammeltej ^l^olf iTeUen ^tüei) i-iebenbe Dor.

^afl t)u n)of)l jemale gebort ton jener mpdifdien ^exjev

Tik i>on ©leufte bieder frühe bem Sieger gefolgt? lo

©rieiten ittfteten \it unb immer riefen nur ©riedien,

eeU>|l in ben lOlaiiern ocn 9^om: „fommt ^nr geheiligten OTa*t!"

Unb ej flot) ber ^X>rofane, ba hebte ber martenbe 'Jieuling

2)cn ein roeiiTe? ©eiivinb oeidien ber Unfdnilb umgab.

ÖBunberlid^ irrte barauf ber ©ingeführte bnr* .Greife 15

Seltner @e|ta(ten, im ?rauin fd^ien er ^u raallen, benn hier

2Banben nd> Sd^tangen am Soben be« ?:empel«, i^erfd^tofTene .^afld>en

S^eid^ mit ^lehren umfrän^t trugen hier ?9Tab*en i^orhei),

'I?ielhebeutenb gehdrbeten \\<b bie -IVieiTer unb fummtcn,

Ungebultig unb hang harrte ber l-ehrliug auf i-idn. 2°

dvH nad) inelen ^X^rohen oft iineberfe^renb erfuf)r er

2Bas ber geheiligte jlreie feltfam in Silbern pcrharg.

Unb ma6 roar tai ©e^eimnifT? als baff Demeter tie ©roiTe

^id) gefällig einmal and> einem J^elben heanemt,

Qll5 üe bem eblen j^^ni-^"/ t'fni rüitigeu ivonig ber jvreter, 25

35fC5 uniTcrhli*en Seih? holbee 'ijerhorgne gegönnt,

Tia roar .treta heglücft, imi jnpd^^eithette ber ©ottinn

©dnüoU i^on Qlehrcn unb reid) brücfte ben Qlrfer bie Bmi.
?(her tie übrige 2öelt oerid)madUete benn e^ verfanmte

Über ber 2kbe ©enuff dnei ben fd)onen Sernf. 30

23dI( ©rflaunen i^ernahm ber ©mgenteihte bas 3)tahrd>en,

ÜBinfte ber SiebiTen — 23erftehil bu nun ©eliehte ben ®tnf?
3ene bufd^ige ^prte befd>attet ein heilige? iMaRd^en-,

Unfre Bnfriebenheit bringt feine @efaf)rbe ber 2Bclf.

7 kernte aus ^ier 8 aus 3mep redU Itcbenbe finb ftatt bes rxx-

fammelten ^Solcf?
|
Sinb jmen i-tebenbe io&i ]{&} ein Derfammelte^ 23Dlf ^v

9 je -V 10 ^ieher aus hierher 12 d\omi ^V 13 Jeni eutroid) A
14 -tRein^eit X 15 irrte— bnrd) aus uermirrieu ben (Eingeführten bie

17 am— MjTd^en aus im Jpeiligthume, JlaiTd)en rerfdUotTen
|
bee 5:empel?]

umher^V 18 9^ei* mit aus j^lumen unb^ 19 geberbeten A^ 20 Uii=

gebnlbig X 21 mand>erlen i^rDben unb -l^rüfungen icarb i^m enthüllet A",

>Droben mand^erlen ^2lrt unb 'Prüfungen f*aut' er G 22 feltfamer
95ilber ^V 23 groj^e äV 24 einem y?elben begnemt aus auf ben
fRüden gelegt 25 bem 3afton einfl X, %\\m\ eiu|T C (nach Göttlings
Vorschlag) 26 2eiVi N' 28 SdnüoU aus Strome 31 ©rflaunen« X
33 aus golge mir eilig ine fRohrgebüf* unten am ÜBeinberg aus Une
t)<kt Slmor \)\t Saube mit bufdngen ?Ott)rthen umjogen |

am schluss:

b. 8 8 b 90.

8 vgl. Der neue Pausias und sein blumenmädchen 123 9 vgl. die

nachweise bei Bronner s. 461 25 vgl. Ovid, amores 3, 10
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XIV
^mcx bleibet ein (Sd)alf, wer ihm ttettraut i(t betrogen!

^eud>Ient) fam er ju mir: „traue mir bieemal nur nocb.

9'^el)lid) met)n id)^ mit bir, Im ^i'f^ t»ein Seben unt> Tid^ten,

Dancfbar erfenn id) ei \Viot)l, meiner 93eref)rung gemeint.

5 @ie^e bir bin idi nun gar nad> diom gefolget, i* mcd^te

T>iv im fremben ©ebtet gern mai gefällige^ tbun,

3et)er 9?eifenbe ftagt er fünbe fd)led)te 33etinrt6ung

;

2Be[d>en 5(mor empftelt f6(Tlid> bewirt^et ift er.

Du betrad)tefl mit (Staunen iie $:rummern alter ©ebdube,

1° Unb burdwanbeliT mit Sinn biefen gebeiligten ?Kaum.

©u oere^refl nod> mef)r tie mert^en die\1e bee '^itben^

©in^iiger Äunftler, iie id) \tet6 in ber 2Berf|Tatt befudit.

®icfe ®e(TaIten id) lebrte iie formen- 23er^eib mir, i&) prafite

Diesmal nid)t, bu geftebil mae id> bir fage fci) roabr.

'5 ytim tu mir Idfftger bienfl wo finb bie fd^onen ®e(Talten,

2Bd tie 5iii'ben, ber @(an^ beiner (rrfinbuniien bin?

Dencfft bu ?5reunb nun mieber ^u bitben? Die Sdnite ber @ried)cn

95Iieb nod) offen, ta6 Zh^x fd)(ofTen tie 3abre nid)t ju.

3d) ber 2et)vev bin ewig iung unb liebe tie Jungen.

20 ytiö;)t fo altflug getrau! 'iOlunter! ^Begreife mid) mobl!

1)ai ^lutite mar neu ta jene glücflid^e lebten.

gebe glücflid) unb fo lebe bie SSorjeit in bir.

Stoff i\m Siebe, mo nimmft bu ibn ber? t* muff bir ibn geben,

Unb bcn boberfn Stt)l lehret bie 2iebe bid) nur."

25 iillfo fprad) ber Sopbifte. S©er miberfprd* ibm? unb leiber

95in id) ju folgen gemobnt menn ber ©ebieter befteblt. —
51un oerrdtberifd^ bdlt er fein ©ort giebt Stoff ^u ©efdngen,

5(d) unb raubt mir tie Seit, Streift unb 95efinnung jugleid).

^licfe, J^dnbebrucf unb Äüffe, gemütblid)e üöorte,

i° Selben fofllid^en Sinns i»edM"elt ein liebenbee ^Daar.

XIV (= XIII JIN). I unb mer ^V 2 ^eudilcnb aus .^eud)lerifd),

^cud)elnb vV| ©iegmal nur traue mir N' 3 idD'i ^^ 5 Siebe bir

bin id) aus Sieb id) bin bir
|
gar aus aud> 8 t|l er aus man ben

9 4;rümmer MiV 10 burd^manbelit aus burd)fd)aueft n Du—mebr
aus ^ef)v percbrefl bu nod^

| oerebrteiT A'| roertben aus alten 12 ftct^

id) N 13 formte ffe^felbfl A' 15 5^un aus Seit 17 t\\ nun ^v|

bilben, o Jreunb iV| iod)\\\e ber ©riedien aus Qltttfd^e Sdnile 20 5tlt=

flu^ lieb' id) bid) nid>t! .v 21 üöar ba<?^ 5Indfe bod) ^V| t<x aus al^|

®lu(flid)en A 22 in bir aus bir auf 25 i=Dopbi(t A 26 aus 3?in

id^ ber (aus tie) .inerrf*afft fo lang' feiner 95efeble gemobnt
|
ju folgen

aus 5um 5olgfii
I
©ebieter aus 3:t)ranne 27 ju ©efdngen aus mir jum

2iete 29 «Siicf unb N
Vgl. Heller i, 421; Bronner s. 252. 264. 314. 315. 532
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2)a voivt ein Stfpeln ©efd^waße, ba wirb ein (Stottern ^ur fReie,

@oId> ein Jppmnuf uer^aUt Df)ne profobilUe^ '^nni.

3)id) Qlnrora wie fannt id) bid> fonfl afö Jreunbinn ber 9)tufen!

^at Qhtrora bid) aud^ Qlmov ber lofe i^crfüf)«?

®u erfd)ctneiT mir nun at^ feine Jreunbinn nnb wecfetl 35

^id) ein feinem 2Utar aneber ^um fefttid^en Zaq.

5inb id) tie JnUe ber i^ocfen an meinem ^nfen! ®a^ ivcpfd)en

S^u^et nnb brncfet ben ?lrm ber fid) bem Jpatfe bequemt.

SSeld) ein freubig S"riüad)en! ©r6ieltet il)r ruhige Stunben

'3Kir baö ^cncfmal ber ^ufl tie in ben @d)faf nnö gewiegt? — 40

Sie bewegt ftd) im ödUummer nnb finft auf bie 95reite beö ^agerö

ÜBeggemenbet nnb bod) idfft fie mir Jpanb nod) in Jöanb.

^er;\lid)e Siebe i^erbinbet uu'o immer nnb treue? iBerlangen,

Unb ben SBedM'el behielt nur tie 3?egierbe iid) wv.

©inen Drurf ber Jöanb, id\ fa^e tie ()immlifd)en klugen 45

2Bieber offen — O nein! 2a\it auf ber JBilbung mid) rnf)n!

33(eibt gefd)[oJTen! i^r madU mi* i^ermorren unb truncfen, i^r ritubet

'SJtir ben ftiUen ®enuiT reiner 5Betrad>tung ^u früf).

S)iefe Joriiif» i^-^e gr"^! 2ßie ebet gewenbet iie ©lieber!

@d>Iicf Qlriabne fo fd)6n, ^^efeue tn fonnteil entfliebn! 50

©inen 5lufT nur auf biefe Sippen ! O ^^efeu^ ! unb fd)eibe

!

^licf' ibr in^ 3tnge! ft'c wad)t! — ©mig nun halt ftc bid) fe(l.

XV
Biinbe 2i&)t an, o jvnabe! — „DTod) ifl ee f}tU ibr perjebret

Oei unb S'Dd^t nur umfonft. @dUiefet tie Saben bod> nid)t!

hinter bie Jpdufer verbarg ftd^ tie Sonne, nid^t biuter tie ^iPerge,

Dlod) ein Ji>albftünbd)en Pergebt biJT jum ©eldnte ber 0?ad)t." —

31 wirb Sifpeln ®efd>wdR A^| wirb Stottern lieblid^e GA 34 ^at
Aurora tid) aus Did> ^lurora hcit \ l-ofe A' 35 erfd>etn|l H 36 fe|t=

Iid)en ?ag aus frobligen 5e|T aus frobligcn T^ieuit aus S)ienfTe mid^ auf

37 l^inb i* tie fehlt <?
j
gebrangt an G 38 JHubet unb brücfet aus

®rücfet rubeub
|
brncfet -ff 41 finft auf tie aus vuht auf ber 43 iletö iV

45 ^id) fdbe aus fo fdb id)
\
febe äv 47 perwirrt A" 48 ftiiien aus

fd^onen
|
reiner aus ftilier 49 gro^ aus fd^on aus rein 51 Diefen

Sippen ein einziger ituf^ jV
\
nur über der zeile, fehlt Jl

\
unb fd>eibe aus

jum ?Ibfd>ieb I unb] nun vV 52 ^licf' (aus <Biei}) — wad>t aus Sie^c
fte öffnet ibr 3(ug

45 vgl. venetianisches epigramm 94

XV (=xiVÄAO. I .'^nabe beforge mir {ta^) Sid)t! 95ct)m bcUcn
?Ibenb G

\ mir Sid^t an, jvnabe JV 2 S*[ieBet ^V 3 bie — ftd> aus

ben .^dufern ifl wobl
I
entipid>, nid>t hinter ben ^etq, uni tie JV\ tie

aus bem 4 @in b«lb Stunbd>en nod) wdbrt'e JV
Vgl. Heller i, 451; Bronner s. 309. 526
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5 Unglücffetiger qei) iinb gef)Drd^c! 'EWetn EOiaDdAeu crwatt td^,

Grolle micb, Sdmpchen, tnt'eiT, Itebltcbev ^Bore ter Dlacbr.

XVII

^acfavn it>dr id) xccM nie ^u tcn ^^rttanncn gcfolget,

5(oru5 ^ätfe mid> ietd>r in ^te "l^ppine gei'dUeppt!

2)enn mir bleiben weit mel)r t'ie 'D'^ebel be« traurigen Tlorbenö,

QK^ ein gc1\tafftige^ 23D[(f !uMid>er Jlo^f »errafft.

5 Unb nod^ fd)Dner pon ^fi't t»" lf>^b ""^ gegrüffet i^r <Sd>enfen,

Cilerien, roie eud^ fd>iflid> ber fRomer benennt;

I>enn ibr geigtet mir ijmU tk l'iebiTc com Cbeim begleitet,

T'en bie @nte i'o oft mid> ^n befipen betrügt,

.^ier ilanb unfer Zi\d) ben !Dentfd>e rertraulid^ umgaben,

10 ©rüben fud^te ia^ ^inb neben ber 9}lutter ben ^XMa^,

9?iicfte melmal« bie 95ancf nnb wmV e» artig \n mad^en

3)aiT td) f)aib if)x @end>t, i^oUig ben S'Zacfen geitann.

lauter fprad> iie ale hier li( ."Kcmerinn pfleget, creben^te

35licfte rüfrcdrte nad> mir goiT nnb rierfebltc bas ©lae,

15 2Bein flDiT über ben Züd) unb fte, mit ^ierlid^em f^iwqtv,

Bog auf bem bcljfnien 58latt Greife ber ?'vend>tigfett bin.

feinen Dlabmen ferfd^lang iie mit Jb^^fni, id> mercftc begierig

3mmer anf^ 5ingerd)en auf unb \k bemercfte mid) xoot)l.

&nblid> ^og fie bef)enbe lai' Seid^en ber romifd^en ^unfe

20 Unt ein «Strid^lein bafor; fd^netl unb fobalb id^^ gefebn

@*lang ne ilreife burd> jvreife, tk Settern nnb oiffeni ^u lDi\ten,

5lber bie Eortlid^e 33ier blieb mir in? -.^luge geprägt.

(£tumm war id> finen geblieben unb biiT ^k glübenbe Sippe

.^alb au5 Sdialcfbeit unb Suil b«Ib ani 35egierbe mir n>unb.

25 yto&i \d lange in\\ 57ad)t! bann nDd> iner Stunben jn märten!

5 Unglücffeliger aus Unglücffelger ! ge^ord)' ^V

XVI feMt in der handschrift (nach einer andern handsdirift teil-

weise gedruckt werke i, 419). — Vgl. Bronner s. 105. 254. 447.

454- 572

xvn (=XVÄV). I ^u fernen ißritanen ^'
5 von beut

an fepb mir nod) fd^oner ^^' 6 Oflerteen äV 7 begleitet i^om Cbcim A'
8 oft aus lang ^10 fud)te tai 5vinb aus fente ber Sd^at?

|
ben 'l-Haj aus

fid) bin n 9iücfte — Q5ancf aus Unb fte rücfte \i<b bin nnb ber | artig

über der zeile
^ 12^ DoUig ben aus gan^ (aus halb) ibreu 14 rüfmdrte

aus feittüdrtö
| rüfmdrt^] gemenbet ^v 17 bem ibrigen ä^, id\ fd^aute

Ä^, immer GiV 18 3mmer bem J^, Sdmut" id> bem A'| auf] nad>
nx 20 idi'ö iV 22 in'ö A' 25 ©r|t nod) ^v

Vgl. Heller i, 452; Bronner s. 112. 249. 264. 309. 312. 580
I vgl. Spardanus, vita Hadriani 16 7 vgl. gespräche 3. 445. 4, 97

L ei tzmann, Goethes Römische El^en. 2
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^D^e @Dnne tu weiliT mit \>n befd)aueil bein JHom!

©VDiTeveg fabelt tu iiidn? uuJ) anril niitts gvciTevc? fe^en,

ÜBte e5 bein 'l)rteiTev SpoviV-^ in ber (rnf^ücfiing i'crfprad).

Qlber ^eute i^enucile nid>t Idngev unb menbe bie 3?licfc

'3SDn iem iicbengcbirg fruf)er unl) tüitligcr nh. 30

©infm X^iduer ^uliebe i^erfür;;e bie ^errltd>en Stunben,

Tic mir begierigem ^licf feiig bev tOtabter genieiTt.

®lüf)enb blicfe nod^ f*neU ^u biefen hoben ?'yacaben,

Jüippefn unb viaulen ^ulent unb Cbelisfen bfriinf-

Sturze bid) eilig in« tOieer, um iOtorgen frübev ^n (eben 35

üBaö bii, mit gptttid)er Su(T, üiele 3abvbunberte fab|l.

1)iefe feud^te mit ^tobc fo lange bemad^enen ©ettabe

^iefe mir ^Säumen unb 35ui\-b büiTev befdnureren Jöobn,

2ßenig Jöurren ^eigren ftc iiv, bann fabü bu auf einmal

Bie i^om irimmelnben 2?Dlif, glücflid^er .5iauber belebr. 40

3lUee fd^leppren fie bann an biefe Srarte ^ufammen,

^aum war bae übrige JKnnb, beiner 58etrad>ruug nod) werrt).

@abft eine 5DeIt t)iex entftebn, bann eine 2öelt t)i(v in 3;rümmern,

9ht^ ben 5;rümmern auf? neu' fafl eine gröiTere 2BeIt.

S)aff id^ biefe nod> lange t>on bir beleud^ret erblirfe 45

©pinne tie "Dar^e mir fing langfam ben ?5aben berab.

5Jber \ie eile herben bte fd>pn be;(Cid}nere 3tunbe! —
©lücfli*! i}k \(b fte fd^onV 5Rein ! bpd^ id> bore fd^on Drei).

@o ibr lieben iÖiufen betrcgr ibr xoietev tic Sänge

Diefer üBeile tk mtdi uon ber ©etiebren gefrennr. 50

Sebet lüobn nun eil td) unb fürdu eud) nid)r ]n beleibgen,

T>em\ ibr iTol^en ibr gebr Qlmorn bod) immer ben ."Kang.

XVIII

„2Barum H\t bu ©eliebrer nid^t beure ^ur 3?igne gefommen?

üBie id) bir es i^erfprad) luarrer id) einfam auf bi*." —

28 ^13roperj C (nach Göttlings verschlag) 29 mir ntd^t, unb iV|

nid^r langer (aus me[brl) aus bid) nid)r 30 ®iebengebirg' ^v 31 p=
liebe aus jnlieb, t^^i 2iebe ÄV 32 33[tcf feiig aus ^^(ug glücflid)

33 Jacaben If, ^yanaben -V 35 morgen ^/' 36 2Ba? 3abrbunberre

f6on gDrrlid^e IHitt bir gewabrr G2^ 37 feueren ^V| bemad^fnen jV

39 fiel \iö> G
I
bir] er|T GN

\ bann fabtl bu aus unb iimren 40 Sie
com aus ü5on einem 41 brauf GA 43 üabil bann A

\ fabfl balb fte

irieber in G^ 48 ®rei) A^ 51 beletbigen H, beleib'gen N
28 vgl. Horaz, Carmen saeculare 9; Goethes gespräche 4, 242;

Göttlings bericht bei Bronner s. 253

xvni (=XVI HX\ I beure aus beur 2 ©infam, mt td>

»erfprad> ^v| einfam] oben N
Vgl. Heller i, 457; Bronner s. 311. 580
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35effe fd)Dn mnv idj fjinctn, t»a fa^ id) jum ©lücfe ben ü^eim,

yieben ben ©tocfen, bemüht, ^tuwdvt^ unb hetmavti \i&> brel^n.

5 ®d)[eicbenb eilt id) ^inauö! — „0 meld) ein 3frt^um evgviff bid)!

3Ruv eine 9SDgetfd)en lüat^ wa^ btd> üertvteO! bte ©ejTalf

Jltcft' er cmft'g ^ufammen auö alten .Vvleibern iinb 9^Df)ren,

?ld>! id) i)0 ihm baran, fe(6|T mir ^u fd^aben bemüht.

5]uii fein SBunfd) i(T erfüUt, ev f)at ben lofetlen 2?oge(

10 ^cnte »erfd)cud)et bei- ihm @artd>en nnb Jtid^te t>e(Iie(t."

XIX
5Kand)e ^öne ft'nb mir ^uiütber, bod) H(ii>ct am metften

jpnnbegebcU mir oerbafTt, flaffenb jerreiil ej mein Oi)V.

©inen Jpnnb nur l)Dr id^ fe()r oft mit r'rc()em ^Befjagen,

^BeUenb flaffen, ben Jöunb ben \id) ber -]^ad)biir er^og.

5 1>enn er beUte mir einil mein "iOlv^bd^en an tai \id) |)eimlid>

3u mir (la^l unb uerrietf) unfer @ef)eimniiT be^na^.

3et5D, ^or id) if)n beüm fo benrf id> mir immer fte fommt rco^l,

Ober id) bencfe ber Seit ia ti( ©"riüartete fam.

XX
@tne^ i(t mir Derbrie^ti* vor inefen !Dingen, ein anbree

bleibt mir abfd^enlid), empört jeg[id)e Jafer in mir.

5Rur ber blofe ©ebanfe. 3d^ witt e^ end) Jtfunbe geflefien

®ar cerbrie^üd) i\i mir einfam Mi Sager j^u ?lad}f.

5 Qiber ganj aKd)euIid} i\ls> auf bem 2Bege ber iiebe

@*Iangen ju furd)ten unb &in unter ben 9^ofen ber Suft.

2Benn im fd)DnfTen Moment ber hin \\d\ gebenben ^^vente

X>einem fincfenben Jpaupt (ifpelnbc Sorge fid) na^t.

©arum mad>t mid) 5«uftinf fo glucfti*, fte tf^eilef iai Sager

10 Qjerne mit mir imb benja()rt ?reue bem 3:reuen genau.

4 hin ftd) unb ^er \\d) ^u 2V 6 @ine @d)eud^e nur xoav'i 2V
|

lüar'e ff\ war^—oertrieb] trieb bid) hin»t>eg G 7 Jücfteu tüir ^V
8 (Jmftg half i* baran ^V 9 fein] beö ?I(ten jV

\
er h'^'^t fehlt ^v

10 @d)eud^t' er heute iV| .^eute aus ^eut

^
XIX (==XVII ÄV). I 9Serbrui5 -V 5 mein heim(id) fommenbeö

^dbd^en G
\
ta fte A 6 ®perrenb au unb G 7 mir] nitr IIJ\/

Vgl. Heller i, 458; Bronner s. 112. 309. 574

XX (= xvm ÄV). I aUet] yv 3 bioj^e iv 9 mad)t j'vauflinc

niein @titc6 iV
| Jyauftine aus mein ^abd>en Xach 10 gestrichen : ®d)Dner

fonnte fte fet)n (aus üßare fte ^ehemual fd^ouer) unb fliiger itnb ebler ge*

bohren, SßiUiger gäbe fte nid>t gäbe nid^t reiner fid) mir.
Vgl. Heller i, 459; Bronner s. 145. 250. 254. 316. 454. 539

4 vgl. das handschriftliche venetianische epigramm 5 (werke l, 467)
9 vgl. venetianisches epigramm 4
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Sleißeiibe^ J)int)cnniT wü( bte vafcbe 3»cienl), t* Hebe

ü)lich bee Devnd^erten ®iitö (angc beciuem 511 crfreiin.

3ltf)cm unb ^cben gervcfT faiuien iinb ficfen roir ein.

@o erfvcucn anr une bei- langen OladMe, mx lanfd)en,

Q^nfen an 58ufen gebrangt, Stüvmen unb JRegen nnb @niT.

@o erfd)etnct nn^ wieber ber üJtorgen, e^ bringen ik Stnnben

D^ene ^Bhnnen l)erl>ei), ((tmücfen x\m feftlid) ben Jag.

©onnet mir, C! Cniriren, t)a6 @lücf! nnb jebem gewahre

?lUer @uter ber ÜBelt eritcö nnb (eiue? ber @Dtt.

XXI
@d)tüer erhalten wir nn^ ben guten Olafjmen, benn Jama

<Btef)t mit ^morn, id) lüeiiT, meinem ©ebieter in Streit.

üßiiTt aud) if'r TODf)er es entfprang baiT bepbe fid) "'biiiTen?

5((te ®ffd>idAten ftnb i<ii nnb id^ erzähle fte mohl.

3mmer war \ie ik madnige ®5tttnn, bod^ für bie ©efellfd^aft

Unertrdg[id\ benn gern fn^rt fte ba? berrfd^enbe 2Bort,

Unb fo war fte rcn je bei) allen ©ctter @elagen

lOlit ber Stimme Don @ri^ ©roiTen unb fleinen uer^aflTt-

@o berü()mte fte ein(t \x&\ übevmütbig, f(e i)ahe

3Dinö berrlid)en Sobn gan^ ]'iä> ^nm Sctauen gemad>t.

„feinen Jöerfule? fubr id^ bereiniT, o 'Initer ber ©Otter!

S^^ief trinmpbirenb \ie am, wiebergebcbren bir ^n.

di i|T nid^t y?erfuleö mebr ben bir ^ilcmcne gebobren,

©eine 33erebrnng für mid> mad)t ibn auf ©rben jnm ©Ott.

<£d^ant er nad) bem ült)mp, fo glaubft bu er fd)anc nad) beinen

ÜÄaditigen 5lnien, oergieb! 'iRnr in ben Qletber nad) mir

95ticft ber wurbigile ?!)iaun. ?9Tid) 5U uerbienen burd>fd)reitet

Seidu fein mdd>tiger a-uiT Q^abnen bte feiner betrat

SJiber aud^ id> begegu' ibm auf feinen 2Begen nnb preiffe

II 0teil5ettbe^ JninberniiT aus j^inberniffe 13 i(T'^ N 14 flößen A'
17 Unb fo bämmert ber borgen beran A^ 18 berbei) aus berpor

19. 20 aus ©onnet mir Cuiriten bieiT ©tiirf unb tüel*er mid) tabelt,

®crbe gliirflid^ me id\ fiibl e? unb lobe mid^ bann.

15 vgl- venetianisches epigramm 8"; Tibull i, i, 45 nach Vossens
Übersetzung in seinem musenalmanach von 1786 (s. 80)

XXI (= XIX ÄV). i @dMver— ^^labmen aus %\ 00m guten

üinfe gebt etiva^ verlobren 2 im äv 5 war fte nach bod^ A'

7 fo ivar fte aus jte war
|

©otter ©elagen aus JeiTcn ber ©ottcr

9 i'tbermiitbig aus übermdfftg n '^Keinen -V 13 jperhilej i|T e?

nid^t ^ (nach Riemers Vorschlag in 6^) 16 j^uieen -ffN] ben aus bem
17 nur mid) GA 19 preife äv

Vgl. Heller i, 462; Bronner s. 146. 259. 451



RÖMISCHE ELEGIEN 21

20 ©einen D'laOmen wvawi eh ev tu Zim no* beginnt.

Wo) »ermä^lfl bn \t)m einfT, ^cr ^^Ima^onen 35efieger

2Öert) and) meiner unb i^n nenn i* mit Jyrenben @emaf)l."

Wei fdbiüieg, \ie mogten nicht gern bie '']3raf)[evinn reijen,

T>enn fte benff fid>, erjürnt, leidu WAi ge^afftgeö am.

25 3(movn bemerkte fte nid^t, er fd)(id) bet) ^dte, ben gelben

35radit er mit weniger Jtunil unter ber 3d)6njTen ©eraalt.

5?nn üermummt er fein 'iViar, if)r ^angt er tit 95nrbe beö Somen

Über bie @d>nftern unb lehnt muf)fam bie jvänie ba^n.

3)rauf befpicft er mit JBlnmcn be^ Jg»elben (traubenbe ^aare,

30 üieid)(t ben Olocfen ber gaufl tie \i(b bcm SAerje bequemt.

®o coUenbet er halb ixe nefifdie ©rnppe bann lauft er

9tuft bnrd> ben gan^^en OIpip: .^errlid>e 2:haten gefd)ehn!

^ie f)at @rb unb ^immel bie unermübete Sonne

jpat auf ber cmigen 95a^n feinet ber QBuuber erbtieft.

35 Qlüeö eilte, fte glaubten bem (cfeu .Knaben, benn crnfllid)

S?att er gefprDd)en unb and) 'Jama \ie blieb nid)t juri'tcf.

2öer fid) freute ben "^Kann fo tief erniebrigt ju fel)en

l^enft i^r, Suno! ©ö galt ^imoru ein freunblid> @eftd)t.

5ama baneben wie jtanb fte bcfd)ämt verlegen, i^erjmeifelnb!

40 5lnfang>j ladete fte nur: „'9Jta^fen, ihr ®otter, ftnb ia6\

SOTeinen J^elben id) fenn ihn beffer, e? haben ^ragcben

Unj jum bellen!" bod^ halb \ai) fte mit ©dnnerjen er irar^!

^\d'\t ben taufenbften ?heil i^erbroiT ee ^l^nlfaneu fein 2Beibd)en

'^it bem ri'tfligen ^i^ennb unter ben ^afd)en ju fehn,

45 QIlö ta^ perftänbige ^cv, im red^ten '3}lpment fte umfaiTte

!Die 33erfd)lungnen nmfd)Iang, fefl tie ©enieiTenben hielt.

SSie ftd) iie 3ünglinge freuten! ^erfitr unb 5?ad)u^! @ie be^lc

^Kufften gefleben eö fei) über bem ^^ufcn ^u ruf)n

Diefe^ f)err(id)en 2Beibeö ein fd)oner ©cbanfe. @ie baten:

50 Sofe 'JBu(!an fte nDd> ni*t! 5?aiT \ie nod) einmal befe^n.

Unb ber Qifte roar fo Jc>a^nrei) unb f)ielt fie nur fefler.

Qlber "^ama fte floh rafd^ unb ooU ©rimmeö bai^on.

23 mod^ten N 23—25 zuerst: 3lUe5 fdnineg tinb Qlmor fdUid)

fid) bep Seite, ben ÄetDen 27 yiim aus OTerfifd) 31 aus Unb
fo (auft er nad^bem er tie ©rnppe feltfam (aus muthmillig) georbnet aus

2Bie er bie feltfame ©ruppe muthiüillig georbnet fo lauft er |
eilte über

(aitft I lauft ÄV 32 9titft—Oli)mp aus ©ilig unb rufet: J^erbei)!

34 erblicft aus gefe^n -36 aud> aus felbff 38 5Bii5t G 41 beffer]

;%u gut! GN 42 lüar'^ ÄV 46 9taf* tk -V 47 Sacd)uö äV
48 gcfte^n N

\ über bem 95ufen aus ,^iinfd)en ben @d)enfetn 49 QBeibeö
aus 2Beibö

43 vgl. Homer, Odyssee 8, 266; Ovid, ars amatoria 2, 561; Goethe,

künstlers morgenlied 73
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'^t\i bev 3ett ift jiüifd^cn ben bei)t)cn ntd)t ©tttlflant» bcv 5ff)bc,

2Bie fte ftd) Jpelben enüaf)(t, gletd^ ift bev 5tnabe baniad),

2Ber fte am ^Dd)|len i^ere()i-t ben lüeiff er am bcflen ja faffen 55

Unb ben ©ittlid^flen greift er am gefd6rlid)flen an.

^xMi i()m einer entge()n ben bringt er uom ®d)(immen inö @di(immflc,

^Kvibd^en Witt er an, mer fte if)m torigt uerfdnna^t

^KulT cr|l grimmige Pfeile Don feinem Otogen erbulten

^ann erf)it5t er auf ?lPTann, treibt bie 33cgierben anf^ ?f)ier. 60

2öev ftd> feiner fdnimt ber muiT erft leiben, bem ^endiler

(Streut er bittern ©enuff unter ^25crbrcd)en unb ^'^otl).

?lber flud) fte \i\t ©ottinn verfolgt i^n mit fingen unb Obren.

@iebt fte ibn einmal bei) bir gleid) ift fte feinblid) gefinnt,

@d)r6cft bid) mit ernflem 35licf, ueraditeuben '^Jlinen unb heftig ^5

(Strenge Derruft fie \i<xi Jpauö Xxxi er geTOobnlid) befud)t.

Unb fo geOt ti and) mir, fd)on leib id) ein wenig-, "iik ©ottinn

(5'iferfiid)tig fte forfd^t meinem (Se^eimniffe nad).

Dod) eö ifl ein alte^ ©efeh id) fd)n)eig unb i^erebre,

2)enn ber Alonige Smifl buften Ixt @ried)eu, wte xA). 7°

XXII

Sieret Starcfe ben '3)rann unb frei)e6 mutbigei^ 2Befen,

€> ! fo jiemet il^m faft tiefet ©c^eimniff ncd) mebr.

(Stabtebejroingerinn bn ^erfd)miegenl)eit! g-iirftinn ber 93Dlcfer!

%\}t\\xt ©Dttinn, bie mid) ffd)er burd)'^ Seben gefi'ibrt,

2Beld)ei^ @d)iEfal erfahr' id^! ^i iDfet fd)er5enb Ixt ^\xx\t, 5

Qlmor lofet, ber Sd)alcf! mir ben fevfdiloiTenen ^unb.

3td) fd)Dn mirb ti fo fdnuer ber Könige @d)anbe verbergen!

2Beber "iixt .^rone beberft, meber ein p()n)gifd)er ^unb

!JKiba^ verlängertet Obr, ber nad)fte Wiener entbeft ti

Unb ibm dngiTet unb briift gleid) t<xi ®e()cimniff bie '^ruft. 10

3n txt ©rbe m6d)t er'^ uergraben um fid) ^u erleid)tern,

®Dd) txt ©rbe Dermabrt fold^e ©ebcimnilTe nid)t.

OiDbre fprieffcn ^eruor unb raufd^en unb lifpeln im 2Öinbe

^ibaö! ^ibaö, ber Juvfl, tragt ein i»erldngerte^ £)br!

Sdnüerer wirb e^ nun mir ein fd^one^ ©ebeimniff \\\ wabren 15

5ld), ben kippen entquillt ^uUe beö Jperjenö fo leid)t!

53 jwepeu ber gfbbe nid)t N 54 ftd) über der zeile 58 tbörid^t N
59 crbulben N 60 aufsi N ^ 65 @d)recft HN\ i^eraduenben ^incn
aus perad)tenber ^ine 70 büßten HN\ am schluss: 24 3)ec. 89.

70 vgl. Horaz, episteln i, 2, 14

XXII (= XX HN). 1 1 uergrijb' er ti gern N
Vgl. Heller i, 468; Bronner s. 147. 248. 309. 440
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Äetnev Jreunbtnn barf td^s ocvtraucn fte mochte mid^ fd^elten,

deinem Ji^funbe, inelletd)t brad^te ber Ji^eutib mir ©efa^r.

^üJlein ©nt^ücfen bem ^apn bem fdwUeiiben i^-ei\en ju fagen

20 95tn td) enbltd^ nt*t jung bin id> nidU einfam genug.

Dir J^eEamefer, bir ^Vntametcr fet) ee i^ertrauet

2Öie fte be^ ZaQ^ mid) erfreut inie fte bee 5Rad)tö mid) begtiSft.

@ie, »on oielen Männern gefud)t, cerineibef tk ^Sd^Iingeu

Die il)r ber Monere fved), f)c\mü&) ber Siftige legt

25 ^Utg unb ;^ierlid) fd)liipft fte porbet) unb fennet ik 5ßege

2Bd fie ber 2kiile geroiff laufd)enb begierig empfangt.

Saubre Suna! fte tommt! ta\^ \k ber ^id^bar md)t fe^e.

Siaufd^e Suftd^eu burd^^ Saub, niemanb uernebme ten Ztitt

Unb i^r, wad^fet unb blii^t, geliebte Sieber uub wieget

30 @ud) im leifeflen Jnaud> (auer unb (iebenber Suft.

Unb wie jeneö 3^o^r gefd)n)dßig entbecft beu 0.uiriten

@ine^ gtiicflidien ^\iar^ fd)6ueö @e()eimniJT jule^t.

i7»ertrauniv 19 fd)aUenben aus fd)ri[(enben (?) 27 baff] Damit vV
28 im Saub' 2V 31 entbecft ben Ciuiriten, mk jene ütof)ve, gefdnvaßig G-iV



ANHÄNGE

I. FRAGMENT ZUR 5. (4.) ELEGIE

[Nach einer abschrift in Hirzels Sammlung, deren urheber das offen-

bar schwer leserliche original nur sehr fehlerhaft, unmetrisch und un-

vollständig entziffern konnte, veröffentlicht von Biedermann Archiv für 5

literaturgeschichte 7, 538 (werke 5, 2, 373).]

©belfnabe iinb 2B(jf)rfageviii.

Äennt t^r tie 2)ii-ne mit laucnibem !Sticf unt» vafd}en ©ebcrben?

Sie @d)a(fin, ft'e ^cißt @elegenf)eit-, lernt ftc nur fennen!

@te erfd)einet cud) oft, immer in anbrer ©eftalt. 10

©ern betrügt fie ben Uncrfaf)rncn, ben 93(Dben,

@d)[ummernbc necft fte (tete, 3Badienbe fikijt \ie eilenb^,

Unb tie Unfdnilb bet()6rt fte, ber fömmt fte am teid)tiTen.

(5tnfl crfdnen ftc bem Jlnaben, ein käiin(id)ee ^abd)en, tie ?Irmc,

^acfen unb 95iifen unb ?eib nid^t allju \itüq i^erf)i'iUt. 15

Bufünftgee beutenb geigte if)r ?yinger nad^ oben,

35og il)ren S;>ali fte nad> foru

;

Ungeflod^tne^ Jnaar frauftc vom €)d^eitel \id) auf;

Socfenb mar if)re ?Oliene, bod) fdwute ber ^ube nid)t auf,

2Bie fef)r fte fid) mi'if)te be^ Jparmlofen Qiuge ,i^u fangen, 20

@r ()ort fte nur ^alb,

Dad^t' an fein Sieb. Do* jTiUe! — T)te T»irnc i|l meg —
T>egen unb @d)arpe üerfd)munben, bie i^m bie SiebtTe gab.

2. ZEUGNISSE AUS GOETHES BRIEFEN

a

[An Knebel, 25. Oktober 1788: briefe 9, 44.]

®ancfe für ta^ ^ieeblat ber ®id)ter, id:) befaH e^ nid^t.

27 „Abends an Goethe nebst Properz" Knebels tagebuch vom
24, Oktober
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b

[An Jacobi, 31. Oktober 1788: ebenda 9, 46.]

T>a^ biefer 35rtef ntd^t ganj leer gc^e ^ter ein ©rotifon.

c

5 [An Karl August, 16. november 1788: ebenda 9, 57.]

^tet ein ©rottcon.

Setd)et (Sorgen t?on mir! — tß(b ad) ben flerblid^en ?(Kenfd)en

SalTet bie ©orge nt*t loB, biß i^n tai Seben uerläßt.

(Soll eö einmal benn fenn; \o fommr i^r Sorgen bev Siebe,

10 treibt tie ©cfdTOiftcr hinan«, nebmt unb behanptet mein Spev^.

d

[An Karl August, 6. april 1789: ebenda 9, 102. 103.]

Knebel f)at eine ©legte be^ QJroperj red)t glücfli* uberfetjt. T>ie

Jranen fagen: id> fonne ü'e gcmadM babcn-, M ftej aber auf ben

15 d^i'ri'rf tfr unb nid^t auf? poetifd^e 23crbienil nehmen; fo ifts

nid)t febr fd)meid)elbaft. ... ^d) liege ibm fcbv an iay^ er ^u nberfefien

forrfal^ve unb bie ©rofica ben fd}onen Jöerjen nahlege. 3d> leugne nid^t

iafi td) ibnen im Stillen ergeben bin. ©in '])aar neue ©ebid^te finb biefer

Zaqe j;u Stanbe gcfommen, n'e liegen mit ben anbern unter dia\>i)ael6

20 Sd^abel, njobin icii' (Javier in meinem Sd^rancfe burd) Sufall Bam unb

nun, um be? ominofen rciUen, ba bleiben foll. 'EOtorit^en amnffrte biefe

Kombination gar febr. . . .

Sagen Sie mir gelegentlid^ ein QBort me Sie Sid^ befünben. 3d)

fnrd)te ia6 leibige Übel bat Sie nod> nid^t oerlaBen. 3d^ merbe ibm

25 e5flen^ in .^eEametem unb ^'Pentametern auf? fd^mablid>^Te begegnen,

tai bilft aber nid^t jnr Qixv.

e

[An Knebel, 8. mal 1789: ebenda 9, in. 112.]

.^icr fdncfe idi bir bie .f»ejameter unb ^Vntameter beö Jperauö, auf

30 weld)e man roobl nidit eiferfüd^tig ju fepn braud)t. 2Bcnn e^ %norn

gefallt; fo regalire id^ bid> beiMU ndd)tten üöicberfcbn mit einigen Spanen

im 9lntifern Sti)l. 3d) fann oon biefem ©eure nid)t laßen, ob mid>

gleid> mein Jneibenthum in wunberlid^e Sagen oerfeftt. . . .

3 die beilage des briefes ist nicht erhalten 7 dies gedieht fand

unter dem titel „Süsse sorgen" noch aufnähme in den lyrischen band
der Göschenschen ausgäbe; vgl. briefe 9, 60 13 vgl. Bronner s. 104

24 vgl. werke i, 419 29 die beüage enthält die zwei anfangsdistichen vou

Heraus' gedieht auf den welterfreulichen geburtstag kaiser Karls VI.

anno 17 13 (Gedichte und lateinische Inschriften des kaiserlichen rats

herm Karl Gustav Heraus s. 68)
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@tn ^l^erfu* in ^entefafptben ^at uod) nid)t gelingen wollen, id)

voiü nid)t nad)(aßen hifi id) in biefem ©enre bir and) etiimö jn 2)ancf

mad)e.

Sebe roof)[. Snbeffen ift ein ^'^agelneneö (Stotifon angelangt.

f

[An Karl August, lo. mai 1789: ebenda 9, 115.]

Seben ©ie red)t mo^l nnb gebenden mein unter ben 2öaffen. Dafür

bereite id) 30nen and) ein £-Dbgebid)t, an einem platte iüd ®ic ei am

luenigiTen Dcrmutl)cn nnb bitte fd^on im ^l^orane um 23erjeil)ung.

[An Karl August, 12. mai 1789: ebenda 9, 117.]

53Dn ben (JrDticiö ^abe id) SBielanben roieber rtorgelcfen, befTen gute

5(rt unb anticfcr ©inn fie anjufebn mir inel Jreube gemad)t hat 35atb

f)abe id) Ji^offnung ta^ biefe flcine ©ammlung, foivo^l an i^cefie, ali

^Sersbau ben 51ad)folgern mand}eö wegnehmen werbe. ^s

h

[An Karl August, mitte mai 1789: ebenda 9, 120.]

Um bac^ 9^atf)fel nod) rätf)felf)after i;n mad)en, fage id) ^t)\m\: baf;

@ie tai berouf5te gobgebid)t bereinft in ben ©roticis antreffen werben.

[An Knebel, 17. mai 1789: ebenda 9, 120.]

Seiber fe()e id) bet)m QlUiHHirfen meiner 'Ikpierc ta^ mir bie famcfen

»Dopinen fef)len. 2Ba()rfd)einlid> l)abe id) \ie auf beinem ^ifd)e liegen

laf^en. bringe mir [te mit unb fd^reibe bai< ®ebid)t id) bitte bidi nid)t

ai. 25u foKff aud) balb wieber (üvai neucc^ l)Dren. 25

k

[An Herder, 2. august 1789: ebenda 9, 146.]

©inige ©rotica ftnb gearbeitet werben.

1

[An Herder, 10. august 1789: ebenda 9, 147.] 30

T)ie Fragmenten 3trt erotifd^er ®paf5e besagt mir beffer. (?? ftnb

wieber einige gearbeitet worben.

8 gemeint ist vermutlich das später als Venetianisches epigramm

34b erschienene gedieht; vgl. aber briefe 9, 363 19 vgl. zu 8 22 vgl.

elegie 17, 2 26 vgl. für diese zeit noch tagebücher 2, 323
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[An Karl August, 20. november 1789: ebenda 9, 162.]

2Beitu 3^rf Traume, üon benen @te mtv fd)vetben, »du ^evoifd)

p&tlofopl)ifd)em 3«^o'tf On^ fo ftut* ^ie mettiigcn gegenwärtig f)6d)ftcn^

5 evDtifd) pht(Dfop^ifd) ititt» fotgtid^ aiid) nid)f tte itnangencJ)m(Ten. ®ie
@tc bereinfl in bcv loi flen (Siegte meitiev immer wad^feubfn ^üd)Iciii

werben erfe^en fonnen.

n

[An Karl August, 6. februar 1790: ebenda 9, 174.]

^° ®efTeru i(T t<\i erftc ©roticon in biefem ^<x\)xt jn Rapier gefommen.

[An Jacobi, 3. märz 1790: ebenda 9, 184.]

Übrigen^ jinbire id) \i\t eilten unb folge il)rem ^Se^fpiel fo gnt ti

in !?;^uringcn gel^n vM.
15 p

[An Karl August, 3. april 1790: ebenda 9, 198.]

3d) fnrd)te meine ©legien I)a0en \\)xt ^Dd)fle @ummc errcid^t unb

\i^i 95üd)lein mDd)te gefd)lDßen fcijn. dagegen bring '\&\ einen Libellum

Epigrammatum mit juri'irf, ber fid> ^\)xti ^ei)faU'^, ()Dff id\ er=

20 freuen foU.

q

[An Herder, 3. april 1790: ebenda 9, 199.]

üJteine @(egien finb wo^I ju ^yx^f, ti tft gletd^fam feine @pur

btefcr Qlber mef^r in mir. dagegen bring' id) ©ud) ein 9Snd) ©pi=

25 grammen mit, l'\t, f)DfT' id), nad) bem Seben fd)mecfen foUen.

r

[An Knebel, i. januar 1791: ebenda 9, 239.]

®ie 95ud)Iein ©legten unb Epigramme \)<x^t id) and) fo jiemlid) ge=

faltet unb gelegt. 2Iud^ war td) nid)t abgeneigt bic erflen ^erauöjugeben.

30 Berber wiberriet^ mir^ unb \^ f)abe blinblingß gefolgt.

s

[An Göschen, 4. juli 1791: ebenda 9, 277.]

9Son meinen italientfd)en Steifen ifl oxxA) nod) alle^ jurücf. ©in

95üd)lein ©legicn t\t id> in S^iDm fd^rieb, bcögl. ©pigramme ^ixt in 5Senebig

35 entftanben, liegen aud) nod) ^<x unb warten auf ben Seitpunft in bem fte

crfd)einen fonnen.

t

[An Schiller, 19. Oktober 1794: ebenda 10, 202.]

3u @nbe biefcr 2BDd)e fenbe id) wa^rfd)einlid) bie ©legien, fte finb

40 ^um %\)t\,\ fd)on abgefd)rieben, nur halten mid) nod) einige tviberfpänftige

9Serfe l^ier unb \(x auf.
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[An Schiller, 26. Oktober 1794: ebenda 10, 203.]

^jev folgen tk dkQien. 3d) n)ünfd)te baß ®ie fte nid^t auö Rauben

gal>en, foiibern fte betten, bie nod^ nbtv i\)ve 5(bmif|"t(nlitat jn nrt^eilen

f)aben vorlägen. 5llfibann erbitte td) miv fte junirf, um ineUetd)t nod) 5

einiget ^n i-etoufdnren. 5i«^en @ie etiüa^ jit erinnern; fo bitte id) ei

anju^eigen.

[Schiller an Goethe, 28. Oktober 1794: briefe 4, 49.]

5i4r bie ©legien banfen rciv 3^nen alle fel^r. Q'i herrfd)t barin eine

2ßarme, eine 3avibeit unb ein ad)ter fornigter ®id)tergei(l, ber einem 10

f)tvvl\d) lüo^l ti)ut unter ben ®eburten ber jeftigen ®id)tenüelt. @^ ifl

eine wai)xe ©eifter ß:-vfcl)einnng beö guten pcetifd^en ®eniu^. ß'inige

fleine Süge babe id) nttgern barinn i^ertnißt, bod) begreife id^, baf? fte

aufgeopfert iverben mitßfen. Ueber einige (Stellen bin id) im 3weifel, ben

id) bet) ber Surürffenbttng bemerfen lüiU. 15

[An Schiller, 12. mai 1795: briefe 10, 256.]

iÖtit ben Plegien wirb nid)t iM'el 3U tbun fet)n, al^ baf; man bie 2te

unb bie I6te tt»eglaf5t: benn ibr .^erfti^mmelte^ QInfcbn wirb auffallenb

fet)n, lücnn man ftatt ber anflofngeu ©rellen nid)t etiüa^ currcntcre^ biuein 20

rcflanrirte, woju id) mid) aber ganj unb gar ungcfdncft ft'tblc %td)

wirb man fte fiinter einanber iwegbrucfen mtifffu, ivie e^ eben trifft: benn

iebe auf einer anbern <^tite anjufangen fd)eint, id) mag and) jdl)len unb

red)nen wk id) will, nid)t tbunlid). 95et) ber '3)?enge Seilen unfrer <Beite

wiarben mef^r al^ eittmal unfd)irflid)e 9^aume ijbrig bleiben. Dod) tjber= 25

laiTe id) 31)»«! ix^^, unb fdncfe nad)|Teni? baj iOianufcript.

[Schiller an Goethe, 15. mai 1795: briefe 4, 171.]

5reilid) verliere id) bk gan,^e ^wet)te ©legie fcbr ungern. 3d) f)kU

geglaubt, Mfi felbfl i)k ftd)tbare Unpollflaubigfeit berfelben feinen ©dutben

bei) bem 5efer tbitn ivitrbe, iweil man leidet baraitf perfallen fann, eine 3°

abftd)tlid^e O'teticenj barunter jit mtttbmafsen. Uebrigcuc> fann man ja

ber @d)aml:)aftigfeit, ik oon einem Journal gefobert ivirb, ikk^ Opfer

bringen, ta @ie in einigen Sabreu, wenn @ie tk ©legicn bcfonbers fammeln,

allec^ mai jetjt gcftrid)cn wirb, wicber bcv'fti'Ueu fonnen.

W 35

[An Schiller, 17. mai 1795: briefe 10, 260.]

Spm, mein ivertbejTcr, ik ©legien. ®ie jwei) finb an^gelaf^en. Die

angejeid)nete ©teile in ber fed>ften i)abe id) (leben lafTen. Wan Per(te()t

38 gemeint ist wohl elegie 7, 14; zu den geplanten anmerkungen

vgl. auch briefe 10, 285. 286
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ft'c nid)t tai t(l mohl »vaf)r; abev man h-audu ja aud) ^Rotcn, 511 einem

alten ntdit aUein, fonbern aud) ju einem benad)bavten (Sd)viftfTcUer.

[Schiller an Goethe, i8. mai 1795: briefe 4, 175.]

3u ben ©legten moKten @ie QInmerfungen geben, n)eld)e6 gemiß

5 nidit öbevfliifftg mare. ®a fold^e am Qnte bevfelben, mie man c^ ieftt

gemol^nlid) jn batten pflegt, folgen fonnfen, fo ann-c ba^n nod^ bifi Montag

Seit. Daö ^ublifnm laßt \\d) gcvn aUee erflaven.

[An Knebel, 28. november 1798: briefe 13, 322.]

10 3d) mn^ tix mein lieber ?yreunb bod) nnn and) fm beine (Plegien

banfen, tie \(b in bemfelben Simmer erhielt, wo bu mir tic ei|Ten 33er=

fud^e biefer Übevfeßnng nnuutmal forlafciT. 55iele^ i)nt \i(b mit nn^,

üieleö ^at \iö) feit bev Seit in ber 9Belt ueranbert nnb bod> bleiben tit\e

artigen SSerfe ber ^unit immer M^ xoas \ie waren unb ergoßen wd>
15 jet?t, me Dormali^, ben, ber fte ju emptinben unb ,;\u fd)at?en perflebt.

©ine offentlid^e Reibung biefer »erbienfllid)en ^(rbeiten wirb, wie man

mir perfid)ert, balb erfd>cinen. 3d> erwarte tafi \k ber @ad)e gemafs,

tai i)e\U el^reni>oll feim werbe.

3d^ 5<ibe ben grollten 'ti)t\l ber ©Icgien wieber gelefen nnb fte fyaben

20 eine ©rfdwtterung in meiner 97atur f)ewor:Qc\>x<xd)t, wie e^ SSerfe biefer

5lrt p tl)un pflegen, eine l-ufl etiüa^ abnlid^e^ l)erPDr3ubringen, unb bic

td) permeiben mußte, lueil id) gegeniüartig frei)lid) ganj anbere ©ingc

oor^abe.

[Knebel an Goethe, 13. dezember 1798: briefwechsel i, 193.]

25 ®aB bu meinen ^l)rpper5 fo freunblid^ aufgenommen f)a|T, banfe id^

bir fef)r. 3d) wollte bu t)<itt(\t mir nur wav oon iiern gefdncft, wa^ er

bir eingegeben i)i\t. 3d) fü6le f)in ben wahren Unterfd)ieb oon ber

eigentlid)en Diditeraber. @o febr id) tie ''))rDpeijifd)e 9lrt unb 2Beife

glaube 5U ft'if)leu unb iune ju baben, fo ivenig bürft' id^ e{-> ujagen, ettwa?

30 5Jebnlidie^ beroorjubringen. Du i)üit ben ®ei(l .^u bilbeu; bod^ ftnb

beine 5?ilbungen in anbrer 5lnftd>t al^ bie 'iVoperjifd)en, wenn id^ uidn

irre; obgleid^ tu ^Ofanier unb Sebanblung oft fo abnlid).

[An Schiller, 7. august 1799: briefe 14, 145.]

Qluei ten 3^Dmifd)en ©legien i)ahe id) mand^en profotifd^en ^-eUex

unb id) boffe mit ©li'icf weggelofd^t.

10 Knebels Übersetzung des Properz erschien Leipzig 1798 und

wurde von August Wilhelm Schlegel in der Allgemeinen literaturzeitung

desselben jahres nr. 384 besprochen (Sämmtliche werke 11, 337)
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[An Humboldt, i6. September 1799: ebenda 14, 181.]

T)a id) jcRt meine fleinen ©ebidUe, ^ufammeu gebnicft, (»erauögebe,

fo t)cii'e id) ©elegcnbeir, etwai m ben Plegien unt> ©pigrammen ju tfjun.

@^ tfl mir babei) wivfitd) angenehm 511 fef)en, tu], id) weiter gefommen 5

tnii, mofur id) 3f)nen ODr^uglid^ banfbar fei)ii mii§.

aa

[An Schlegel, 26. februar 1800: ebenda 15, 30.]

^eit bem neuen 3a5re (jabe id) uergebenö gehofft @ie, unb wäre e^

aud) nur auf fur^e Seif, in 3ena ^u fef)en. QUid) ben nad>)Ten ^ÖTonat 1°

fomme id) fd^werlidi bier toö. 3d) nehme mir baber bie 5re>)l)eit iie

©legien ju uberfd)icfen, über tic id) mid) mit 3bnen gern nod) münblid)

imter()alten f)ätte.

@^ ftnb i\iüei) ©Eemplare, in bem einen werben @ie tie Don nn^ an=

geftric^nen 'Stellen, in bem anbern tie (Jorrectnren ftnbcn bie id^ uerfudit 15

f)abe. 9>ieUeidu fünben @ie 'Mittel bie biö()cr refractairen SteUen ^n

jwtngen. öoUte eö nid^t nberaU gc()en; fo iitoKen mir un^ brein ergeben

unb ber Sutunft etmai uorbebalten.

[Schlegel an Goethe, 28. februar 1800: Goethe und die romantik i, 64.]

3d) f)abe fogIetd> mit bem gropten i^ergnugen Iie be\)M\ 5lbf*riften 2°

ber ©tegieen i>erg(id)en, inbefTen mill id) nid)t bafür eintletju, im^ Bie

imter meinen bei)gelegten neuen isorfd)[agen efmat^ braud)barej fünben

werben. 3d) bin qaw^ 3()rer ?Otet)nung, baf5 man mand)eö nidu barf er=

jmtngen woUen, in incten Jallen ^abe td) baber gegen iie ^et)bel)a(tung

ber alten Sefearten ni*t^ ein^umenben. Die Siebe ju biefen ernjad>t 25

aud) immer lüieber, roenn man nid^t grabe in ber corrigirenben Stimmung
ober incorrigibel correct i|T, maö man ioä) bem Jij>imnui fei) !Danf bei)

ben meiflcn Sefern nidu uorau^feRen barf.

3n anbern ^IMtnften, v *^- »wo (^' ^inf aujlanbifd^e ÜBorter aufommt,

ifl ber 9tigori^mu^ nberf)anpt nid)t fp mefcntlid): unb fc mag ftd) 3°

^albrougb nnmerbin gefallen laffen, it»a^ ja bem 'BDTarö bei)m Jpomer

wiberfabrt, (Apsc, Apsc, ßpoxoXoiYe) einmal aU 3'J"ibui^ unb einmal al^

3;rDd)ae fcanbirt ju werben.

bb

[An Schlegel, 5. märz 1800: briefe 15, 33.]

2>urd^ bie 2]prfd)lage ,^nr i>erbeiTerung meiner ©legieen f)abeu Sie 35

mir eine bcfonbere ©efalligfett erzeigt. 3d) habe fte meiflem^ etngefd)altet

unb nun folgt mit meinem ©auf frenlid) aud) bie 3wei)te Sammlung.

22 Schlegels metrische bemerkungen zu den elegien sind nicht er-

halten 31 vgl. elegie 3, 9. 12 32 Ilias 5, 31. 455
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3. ZEUGNISSE AUS GOETHES WERKEN

a

[Hermann und Dorothea: werke i, 293.]

3l(fD t>a^ rodre 9Serbred)en, ta^ mit ^Droper^ mich begeiiTcrt;

5 Daß ?!Kartia( \id) 511 mir auch, bei- äJermegne, gefeUt?

3)aB icf) bie QUten nid^t hinter mir ließ, ixe Bdmk ja 5»tfn;

S)aB fte md) Satium gern mir in tai l-eben gefolgt?

©aß ich 'Tlarur nnb JvuniT ^u fchaun mid> trenliri> l>e)Trebe;

5)af5 fein Quime mid> tdufd^t, ta\] mid) fein Togma befd>rdnft'?

10 Daß be^ Sebene bebingenber Drang nid>t ben iKenfdH'n uerdnbert;

Daß id\ ber Jpeud>etei) bürfrige iOTa^fe i>erfd)maht'?

@Dfd)er ^ehkv, iie bn, '5Rufe, fo emfig gepfleget,

Seilet ber ^Dobel mid); ^X^cbel nnr fte^t er in mir.

3a, i'ogar ber ^effere idi'it, gatmnt^ig nnb [neber,

IS 2BiU mid> vmbere-, iiods bn, 5)iufe, bcfiehlft mir allein.

Denn bu bi|T e^ Mein, tk md) mir bie innere 3ugenb

Jrifd^ ernenefl, nnb \k mir bi^ ;;n ©nbc i^errprid^fl.

Qlber uerbopple nunmehr, ©cttinn, bie heilige (Sorgfalt!

Qld>! iie @d)eifel nmmallt reid^lidi tie 2ode md)t mehr-,

20 Da hebarf man ber ^trdn^c, fid) felbfl nnb QInbre ^n tanfd)en

;

£rdn^te bDd> Sdfar felbil nnr awi ^Bebürfnif? baj Jöanpt.

Spa\t bn ein Sorheerrei« mir beiTimmt, fo laiT' e^ am Smeige

®eiter gnmen, nnb gieb ein|T ej bem iöürbigern hi";

Qlber Doofen minbe genng jum h^nslid^en .^vran^^e

;

25 JSalb al5 Sitie fdUingt filberne l'ocfe fid^ bnrd^.

®d)üret tie ©attinn ta^ ?^e\xex, auf reinlid^em beerbe ^u fod^en;

2Berfe ber Änabe Mi dld{\ fpielenb, gefd^dftig bajn.

Saff im *Sed)er nid>t fehlen ben 2Bein! ©efprddnge ?3-reunbe,

®lcid)gefinnfe, herein! Ä'rdn;^e! \k märten anf eud>.

30 b

[Campagne in Frankreich, zwischenrede: ebenda 33, 188.]

5iber ju gleid^er Seit füllte mid) nod^ eine Qtbleitnng ber 2Belt ent=

frembcn nnb ^mar tk cntfd^ieben^te 2Benbung gegen tie Ttatm, jn ber

id) ani cigenitem -trieb <mf bie inbipibneU|Te ^>eiie hingelenft morbcn.

35 Jpier fanb id) roeber ?9tei|ler nod> ©efellcn nnb mußte felbft für atlee

liehen. 3n ber ©infamfeit ber üödlber nnb ©arten, in ben JinfterniiTen

ber bunflen Jlammer mar id) ganj einzeln geblieben, h^tte mid) nid)t ein

glücflid)eö h«»^lid)e^ '2erhdltui§ in biefer mnnberlid)en ©pod« lieblid) ju

2 vgl. Schillers briefe 5, 128
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erquicfen c]ciüuf;t. T>ie ^tomifd^en ©legten, bie OSene^ianifchen Epigramme

fallen in btefe Seit.

c

[Tag- und jahreshefte von 1790: ebenda 35, 14.]

?lngene^me ^dnöltri^gefeUtgc 23evljaltntffe geben mir "EOtiif^ nnt) 5

@timmnng bte 9tDmifd)en S"legicn außjuarlu-iten unb ^u vebigtren.

4. ÖFFENTLICHE URTEILE

a

[Schiller, Die sentinientalischen dichter, elegische dichtimg : Die hören

1795, I-' 43 = Sämmtliche Schriften 10, 481.] lo

Unb fo ()atten mir benn ben ?DTaafi)Tab geftmben, bcm wir jeben

!Diri^ter, bor \id) etwai gegen ben Qlnflanb fjeraui^niunnt, nnb feine 5vei)i)eit

in Sarfteliung ber 5Ratnr H^ ^n biefer ©renje treibt, mit @iri^erl)eit

nntermerfen fonnen, @ein ^13robntt i|l gemein, niebrig, o^ne alle 5inö=

nal^me r*ermcrfli*, fobalb eö fatt nnb fobalb ei teer ifl, meil iie\ei' ^s

einen Urfpvung an^ ?(bftd>t nnb an^ einem gemeinen Q^ebürfniß nnb einen

^eillDfen QJInfriUag anf nnfre ^^egierben beiveißf. @^ ifl l)ingegen fd>6n,

ebcl, nnb p()ne 9incffidit anf alle ©inmenbnngen einer froftigen ®eccn^

93ei)falleittürbig, fobalb e^ naiu i\i, nnb @ei(T mit Jnerj oerbinbet/)

2ßenn man mir fagt, tufi nntcr bem 6ier gegebenen 5Kaat5(Iab tk 20

meiftcn franj6fifd)en ©rjablnngen in biefer ©atfnng, nnb tu glücflid^den

5Ra*abmHngen berfelben in ®eutfd)lanb nid)t jum beflen belieben

mDd)ten — bafi biefeö jnm ?bfil «»d) ber J^-all mit mand>en 'iVobnften

nnfer? anmutbigften nnb gciitreid^flen ©iduer? fenn bürfte, feine "lOieiiTer:

finde fogar nid>t anjgenommen, fc heilte id) niduö barauf jn antworten. 25

®er ^^In^fprnd) felbfl ift niditi' weniger alö nen, nnb id) gebe tjicv nnr

ik ©rnnbe vm einem Urtbeil an, meld^c^ langft fd>pn ron jebem feineren

©efüble nber biefe ©egenjTanbe gefällt morben ifl. @ben biefe -IH-incipien

aber, meld)e in 9türfftd^t anf jene (Sd)riften »ieüeid)t alljn rigoriftifd)

fd^einen, mod^ten in 9indüd>t anf einige anbere 2öerfe t>ielleid)t ^n liberal 3°

befnnben werben; benn id) Idngne nidu, tn^ bie nel)mlid^en ®rnnbe, aue

weld)en id) bie i^erfübrerifd)en ©emdblbe bei^ r6mifd)en nnb bentfdun

*) Win ^evy. benn iic bloß finnlid^e @lntb bee ©emäblbeö unb tk
üppige JyüUe ber ©inbilbnngi'fraft madu'n ei nod> lange nid)t ani. Taber
bleibt ^IrbingbellD bei) aller finnlid)en ©"nergie nnb allem Jener be^ 35

J^oloritö immer nnr eine finnlid)e 5larrifatnr, obne ÜBabrbeit nnb ohne

ä(II)etifd>e 'ÜJurbe. !DDd) wirb biefe feltfame ''13rpbufttpn immer ale ein

33et)fpiel bc^ bcimabe poetifd^en ®d)wnng^, ben tie blDt5e ^Begier ju

nebmen fdbig war, merfwürbig bleiben.

8 vgl. briefe 4, 328 24 Wieland 32 Manso
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Oinb, fo wie ctneö (Jrebtüon, ^Bottaire, üDtarmontctö (ber ftd)

ettifn moratifd^en (5'vjä^ler nennt), Sacloö mit» incler anbern, einer

(^•ntf*ultigung burd^au^ für unfäl)tg f)alte, midi mit ben ©legten be^

romifdien nnb bentfdun '])rDper^, ja fe(6ft mit mandu'm i">er=

5 fd)riencn ''])rDbuft hei Siberot i^crfohnen; benn jene finb nur unnig,

nur profaif*, nur (ü(Tern, biefe finb poetifdv menfd^lidi unb naiu.

b

[August Wilhelm Schlegel, rezension der hören: Allgemeine literatur-

zeitung 1796 nr. 4 ^ Sämmtliche werke 10, 62.]

10 T'ie Plegien im fed>6ten Stucf finb eine merhüürbige, neue, in ber

©efdndUe ber S)eutfd>en, ja man barf fagen, ber neuern ^^^^oeik nbivi)<m)>t

einzige ©rfd^einung. Unbeilod^en uom OlationaliTol^e fanu ber T^entfd^e

mot}l behaupten, ta\i feine @prad)e, im ®aujen genommen, tk treueften

poetifd^n 9Radiln(bnngen ber 2llten, ta^ \k allein £?riginaht>erfe im

15 ad)ten antifen @tt)l aufjuincifen fnit. '3Kan begreift nid>t, mit weld)em

(Sinne tk (Jnglanber ben griednfdien Jpomer getefen l^aben müßen, um
^bpens jierlidi geglättete 3'teime nur für eine Ueberfeßung tet- ''^Utoaterö

ber Sänger gelten ju laiJen, gefdwcige bann, um ^u glauben, er geminne

nid^t rcenig biird^ tk neumobigen ^l^crfeinerungen ber fraftigen (Einfalt,

20 womit 3li»ni erobert nnb bie '^ücii gefuugen marb. dlidn ohne Jdd^eln er=

fä^rt man au^ ber Ueberfd^rift gemiiTer englifd^er Oben, ta% \k ^XUnbarifd)

finb; unb e^ fann nur '^JJitleiben eiufioBen, menn tk ?'vran^ofen fidi

bnnfen, »on einem lieberen ®ipfel ber ,^uu(T unb 93Dllenbung auf tk

tragifd^e QBiibne ber ®ried>en berab^ufeben. (ii gebort ein frener unb

25 nudnerner ^licf bei) einer unoerfdtfd^ten ©mpfdnglid^feit t<iin, tcii ©roße

unb Sd)6ne rid^tig i^u erfennen unb rein ^u fublen, ivetoes unö au^ un=

ermeglid) weit pon bem nnfrigeu abiTebenbeu 3eitaliern mie au5 einer

fremben, für immer jerftorten 2öett anfprid^t, über bereu rdtbfelbt'fte

2Birftid>feit aüe krümmer ibrer untlcrblid^eu T)enfma(e, nodi fo gemiffen»

30 i)aH befragt, feinen i^oUig geuügenben ^InffdUuR ertbeilcn. Qi nadiabmeu

trollen ifl ein eblee, aber miBliri>e? Q^emi'iben. T)k urfpriinglidien, dnUxct)

fd)Dneu Jormen ber alten Jlunfl baben iA6 Sdnrffal alter Jcrmen ge=

babt, ibren ®ei|T ^u überleben. Jyeblt e^ ibrcm mobernen ^^etintnberer

an ber Saubergeroalt, biefen auf^ ^f^eue bfn-^oriurufett, fo i\t ei oergeblidv

35 ba§ er fte nad)5ubt(ben fud^t; er umarmt in i^nen, rote tn fDftlid>en

Urnen, nur tk Stfd^e ber ?:obteu. „Daö 5(ntife roar neu, ta jene ®lürflid^en

lebten." 91ur an ber lebenben 2ßelt fann fid> tk ^vnit tei Äünitlerö unb

T»i*terö entdnneu; nur eigne 5(nfid>ten tei 2Birfli*en treten tüie uu=

abbdngige üBefen ben^or, tveun \k ber Spiegel einer reinen, lid)tbeUen

36 elegie 14, 21

Leitzmaun, Goethes Römische Elegien. -i
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>P6antafic jurucf wirft. ®ie tnf)k 95eget(Terung bcffen, bcr \vai)xe 53er=

fidlnuffe feinet Dafei)n^ bavjufteUen »orgiebt, unfc fid^ tod^ in einem tt>il(=

fü^v(id) erborgten, aber gelcbrt beobaditeten, Soflum gefallt, mag ben

^Intiquar ent^ücfen. S^er unbefangene Ji^eunb t>c6 SSabrcn unb Sd)Dnen,

weld)er nid)t an biefen ober jenen ^^eu0erlid)feiten bcffelben bangf« bleibt, 5

fonbcrn in tai innere bringt, wirb hingegen ivünfd)en, M^ \id) eigen=

tbumlid^er ®ciiT immer in ber angemeffenften, natürlid^ften, eigenften

5orm offenbare.

Unb iai i|T es eben, wci6 an biefen Plegien bezaubert, was m üon

ben ja6treid)en unb jum Zhdi febr gefd)ic6ten ^^lad^abmungen ber alten 10

©tegienbid^ter in lateinifd^er ®prad)e roefentlid) unterfd)eibet : fte ftnb

originell unb bennod) ad)t antif. T)ev ®eniuö, ber in ibnen rcalter, be=

grüßt iie Qllten mit frei)er Jpulbigung ; meit entfernt, uon ibnen entlebnen

ju wollen, bietet er eigene ®aben bar, unb bereidiert bie r6mifd)e 'i^oefie

burd) beutfd)e @eiidi)te. SSenn bie @d)atten jener untterblid)cn ?:rium= 15

inrn unter ben «Saugern ber 2idH in tai verlaßne Seben jurucffehrten,

mürben \ie jmar über ben Jrembling au^ ben germauifd)en QSalbcrn er=

flauuen, ber \id) md) ad)t^ebn 3a()r()unberten ^u ihnen gefeilt, aber i^m

gern einen Äranj oon ber "^prte ,^ugeftebn, tie für ibn nod) eben fo frifd^

grünt, wie ebebem für \i(. 20

SSon ben elegifdvn ©id^tern ber ©ried)eu, fomobl ben frül)ern

3onifd)en, alö ben ?(le|anbriuern, b«ben fid) nur Fragmente erbalren.

?tUein menn man einem befd)eibenen unb einftd^t^t^oUen S^omer trauen

barf, ber oon feinem i^olfe rübmt: „in ber S"legie nehmen mir ej fogar

mit ben ©riedien auf"; fo bitten mir weniger Urfad^e biefen i'erlud ^u 25

bebauern, als? maud)en anberu. 3n ber Zijut im nid)t leid)t eine anbere

®id)tart, nad)bem bie "^Jtufen in @ried)enlanb oeriTummt waren, fid) mit

fo au^gejcid^netem ©ebeibcn auf romifd^en 33oben verbreitet, l^ropertiuö

laßt mitten unter ber i>er;^ebrenben ©lutb ber @innlid)feit bod) eine gc=

wiffe ernflc .^obeit bfroorflrableu; 3;ibullu? rübrt burd) fd>mad)tenbe 30

2öeid)^eit; bie finnreid^e unb gewanbte Uepptgfeit bei^ Cinbiuö ergoßt oft

unb ermübct ;iuwcilen, wenn er tit ©emeinplape ber 1-iebe ^u lang am-

fpinnt. !S)er Sbarafter unfer^ 15id>terö i(l eigentli* feinem oon allen

brei)en abnlid). Ueber ben leßten erbebt ibn ber 5lbel feiner ©efinnuugen

am weitften-, aber er ift and) mannlid)er in ben ©efüblen aU '$:ibuUu^, 35

unb in ©ebanfen unb Qln^brucf weniger gefud)t aU ^^.^ropertiu^. üb er

glei* nid^t perbeblt, bajj er ftd) tie fü§efle 2ufl beö Seben^ jum ©efd^afte

mad)t, fo f*eint er bod) nur mit ber 2iebe ^u fd)erjen. Sie nnterjod)t

ibn nie fo, M^ er babet) tie offne j>eiterfeit feines ©emütbe einbüßen

follte. ®d)werlid) bätte er fid) gefallen laiTen, lange unerbort ^i feuf^eu. 40

3n ber erflen ©legie fd)weifen feine 2Bünfd)e nad) einer nod) unbefannten

15 vgl. zu elegie 6, 20 24 Quintilian 11, 93
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©eltebfen iim6er, mi in tev jmeRten ijat ev ft'c n\d)t nur gefunben

foiibern fd^on jet>e @cn3af)i-iiug erlangt. Qi t(t wa^r, einige Umflanbe,

bte er barinn gegen ba^ (*nbe erwähnt, i^erminbern Mi 2Bunberbare eine^

fo fd)nel(en Siegel beträdUlid}. @ein ©cfüfjt ijt bulbfamer, alei ba^ feiner

5 romifd^en 93organger, roelAe bei) jeber ©elegen^eit if)ren Qlbfd^eu gegen

ben S"igennu0 ber @d^6nen nid^t |Tarf genug ^u erflaren rciffen. T>o(i)

erfd^eint nad^^er iic gefällige Stomerin fo fd^6n, fo liebenewurbig, ja feltfl

fo jart(id) unb ebel, iic[^ ber ©eliebte bie fremben Jrietfebern it)xei 93e=

tragene, tie fid> unter iie ^iebe mifd)en, moi^l entfd)ulbigen ober per=

10 geffen fann. «Seine Jieibenfdwft würbe i^rer eignen Olatur tt)iberfpred)en,

wenn fte ^elbenmüf^ige QUifopferungen foberte- TOd)t jugenblid) fierbe

unb aufbraufenb, fonbern burd> ben @influ§ ber Seit gemilbert, wünfd)t

\ie tie Jvreube wie eine reife Atn&it ^u pjliucfen. Sie iit ftnnlid) unb

^artlid), fd)lau unb offenherzig; unb fd^warmt in i()rem '3Kutl)willen fo

15 lieMid) für iai ®d)6ne, ta^ \elH ber iTi-enge eittenrid^ter iOtüf)c haben

mußte, ?y<[Uen auf iie baju gewohnte @tirn ^u jwingen, um feinen 9?e=

benflidifeiten unb üöarnungen 5Rad)brucf ^n geben. 3n feiner genügfamen

Jro^lidifeit ifl ber Sänger frieblid) gegen alle ^Otenfd^en gefinnt unb

mod^te ftd> nid)t gern an irgenb etmai Qlrgem fd^ulbig wiffen. ©r bleibt

20 feinem 2ßahlfprud)e treu:

Nos venerem tutam concessaque furta canemus,

Inque meo nullum carmine crimen erit.

Tm^ üicm, ti( alte .'^einuitf) ber ©legie, iie Scene biefer S'aritellungen

iff, erhobt nod> um inele^ ihren didi^. 'SKandie^ mit of)ne ?lbfid)t ein»

25 gejlod^tene ^ilb frember Sitten giebt ihnen D^leuheit. 3)er ©influß eine^

milberen Jpimmel?, unter ben ber l'efer fidi felb|T i^erfeRt fühlt, fobert if)n

erwarmenb \\\m 31ntheil an finnlid^er i-u|T unb 2iehe auf. 3Me 2Bal)rheit,

weldie bort überall bem betrad)tenben Q?licfe entgegenfommt, gleid)fam

auf jebem 95rud)(Tücfe eines alten SSerfö eingegraben fleht, in jeber t>er=

30 tofd>nen Spur ehemaliger ^errlid)feit ftd> entziffern lagt: „alle menfd)lid)e

©roße mu§ untergehen"; biefc 2Bahrheit verliert am jngenblid^en ^^ufen

ber Sd^onheit i^re "tWad^t i,n fd^recfen, ja fte wirb eine ©inlabung bem

allgemeinen ^oofe ber 23ergangli*feit juforjueiten, unb bie 5tf»ben beö

Sehend ;\u hiifd)en. Die ^lume weift am 9(benb, lüie ber ehrwürbige

35 Tempel nad> S^hrtaufenben einftürjt:

•Jrene bid) alfo, Sebenb'ger, ber Sieberwarmenben Statte,

@6e ben fliehenben ?vuf5 fdiauerlid) ^ethe bir neßt.

3Iud) barinn begüniTtgt ben 3)id>ter ber Qlufenthalt in ber ewigen

^tAtt, WO icii claffifdie Qllterthum nod> immer fid> felbjT j^u überleben

40 fd^eint, ta^ ti( ihn umgcbenben ©egenildnbe eine freunblid)e ©egenwart

auf gcwiffe Qlrt mit einer ibealifd>en ^Vergangenheit oerfnüpfen. S^or^ügtid)

21 vgl. zum motto der elegien 36 elegie 11, 5
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tft tie Crifd^etiuing ber alten ©ßtter, jlatt bag fte fonft, menn tn Dtcl)tei-

fte utitcv ben 2lui<h-ucf eigner Jeitienf*aft mifd^t, entweber ali ()er=

geh'iicl^tc ERebcngiir nur einen fdnr>ad>en, ober, ali etwas frenibavtigee

unb lüiUfuhrlid) cvfonnene^, einen ftorenben (5'inbrucf niad^t, in f)D^em

&vate naturlid) nnb täHfd)enb. 1)ie ©inbilbnng^fvaft gefleht biefen s

2Befen gern eine fiditbare ©egenunivt, ein nodi foitbanembe^ perfonlid)e6

®afeDn an einem Orte ja, roo fie cin|l fo gtdn^enb i^eref^vt luuvben, too

man jnm ?f}ei( no* if)re Sßohnnngen ,ieigt, nnb if)re ©efTaltcn aufbewahrt,

i^or beren nbermenfdUid)er '3)lad)t tai 'iBolf \i&t ehemals nieberwarf, wie

ber .^unfKer nod) jeßt ifjre nbevmenfdUid)e öd^on^eit anbeten nuii?.
'°

©ogar bie füf)ne 35egei)lermig, weld^e ben S)id)ter, inbem er reineren

QIetl)er cin.^nathmen glaubt, mit ß'inem Sd^ritte vom (iapitotinm ^nm

£)(mnp hinauffuhrt, hiit hier nod^ ta^ ß'rgreifenbe ber 2Bahrheit.

©s täf;t ftd) uorau^fehn, imf] gegen biefe ®ebi*tc mit grDf5er 2Bid)tig=

feit ber Einwurf gemad^t werben wirb, fie fepen feine ©legien. @ö lohnt '5

nid^t fDn^erlid^ \}ie ^ühe, um Flamen ^u fed)fcn: eine <Baö;)t bleibt

beunodv xmi \ic m fid> i)!, man nenne fie, wie man will. 5Jian fonnte

alfo immerhin jngeben, e^ fepen feine ©legien, ohne ia^ etwaö mehr

barauö folgen würbe, al^ taf; ein fleine^ 9]erfehen bep ber Ueberfd^rift

vorgefallen fei). QUlein ta6 2öort ©legie ifl ben ©ried^n abgeborgt, ^°

unb ei< fragt ftd> nod): wer mehr 3^ed)t h«t: ber Äuuftler, ber eö im

®inne ber ©rfinber auf bie (Sdwpfungen feinet ©eifleö anwenbet, ober

ber ^vuuflrid^ter, ber bie 33ebentung bcffelben nad) ben 93ebürfniffen

feiner !$;heorie eigenmad^tig abanbert unb feiTfeßt? ^ad) einer jienUidi

gemeinen ^epnnng mnf5 man nothwenbig ©eufjer ber 2Behmuth h^ren 25

laffen, um auf ben OTamen einest elegifd)en 2)id)terö 2(nfprud)c mad^en ju

fonnen. 1)\t ©legie hi^tte in ber ?:hat ^Stoff jnm jltagen, wenn man ik

auf biefen fldglid)en Zon befd)ränfen wollte. 2Bie^ ihr bod) fd)on

^oratiuö neben ber Älage and) tu 5i*eube erhörter Siebenben jum @e=

biet au, nnb wir finbeu mehrere bergleidien ^ubetlieber unter ben ®e= 3°

bid)ten, tiie xmi tai 3llterthum al^^ Plegien überliefert ihU. @ie nmfaf;t

alfo ganj entgegeugefeiue «Stimmungen ber Seele; unb wenn \ie mei|Ten=

theiU^ oon einem Siebenbeu al^ 33Dtin an ben ®egen|Taub feiifer i?eibeu=

fd)aft gefanbt wirb, fo i^crld^t fte bod) and) ni*t feiten biefen jvreil

@d)on '3)Timnermu'j, wo uidu ber ©rfinber bei elegifd^en ©Dlbenmages, 35

bod) ber QSater ber ©legie, „ber in ber 2icke mehr galt, alö ^omer,"

hat in feiner 1'id)tart bie Siege ber Smprnder befnngen; ^ibullus fepert

©eburt^tage unb fi-ohe ldublid)e Jefte; unb wer permodue tie Sd^lad^t

bep 5Ictium erhabner barjufTellen, uli ^^H-opertiuiV? ®ie ^Benennung hing

bei) ben eilten an ber metrifd)en gorm. S>iefe fann freplid) fein unter= 4°

fd)eibenbeö '3)lerfmal beö tnnern ÜBcfen^ liefern (mie bie elegifd)c benn

29 ars poetica 75 36 Properz i, 9, 11
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and) f)aiim jum Se^rgebiduc unb ©ptgramm ge(HMud)t lüorten tjT); aUein

fte i)at bod) einen bebeutenben ©infln^ anf ®ang nnb QSenbung ber @e=

banfen, unb auf ixe 5«rbe beö ^u^bntrfr, nnb f)icvan^ entflefjt etwaö

©emetnfd)aftltd>e^ in bei* ^e^anblnng fe^r uerfd^icbenarfiger ©tcffe, Mi
5 fid) inbejTen leid^tev fnf)Ien, alö üeflinimt crftaien lagt. @ef)Dren einige

uon ben benrt^eilten @tücfen efier in eine ©ummUing, wie tu ^Inf^Oä

logie? Obev foU man tiebev mef^reve @tücfe bei* ^Int^Dlogic ©legien

nennen? Q'i fonitnt wenig baranf an. ytnv Mi wnrbe jnm ZaM
beved)figen, wenn man bem T)id)m 9}?iH^eUigfeit ;5roifd)en bem

10 3nf)alt nnb ber äußem g-orm bart^nn fonnte. 2Ber mürbe mof)! biefe

Iieblid)en S)id^tungen cernid)tet jn fefjen mnnfd)en, wenn etma gemiffe

ZhcDviilen einmutf)ig anöfagen folUen, fie lallen |'id> in feinet ber »on

ihnen eingerid)teten ?^-h(bcx fd^ieben? '3KDd)teH bod^ lieber alle moglidien

5l)eorien ber .^nnfl jn ©rnnbe gel)en, al^ Mf; i6rem ©igenftnne ein

15 ein^igeö mal)rf)aft fd^one^^ ^vnnftmerf aufgeopfert werben foUte

!

®o an^iebenb and) tie ^efd^aftignng fetjn mußte, fomo^l tiie einzelnen

@d^Dnf)eiten burd),^ugebn, al6 tai SSenige ^^u bemerfen, maö man in

^(u^brurf ober TiarfTellnng auberö münfdKU fonnte, fo mürbe fte bod)

hier ju meit fuhren, (ii fei) erlaubt, nur einiget auöjuheben- l)ai

20 finnreid^e @piel mit bem "iHmtameter, wo eine J^vilfte ber anbern gleid^fam

antwortet, iil mehrmals fehr glncflid^ angebrad)t:

„Dod) ohne bie 1-iebe

„SSare bie SBelt nid)t bieüöelt, mare benn Stom aud> nid)t 9?Dm."

„?S-olgte ^^egierbe bem 93ticf, folgte ©enuß ber 93egier."

25 T^er @d)lu6 ber britten (Plegie ift iiberrafd^nb fnhu; hingegen fd)eint

bie oierte in ben leßten Seilen nid>t oou aller in-rmorrenheit frei). 2Bie

fann ber 2^id)ter ein glücflidi Siebenbcr fenn, ohne nod) immerfort tie

@nnft ber ©ottin ©elegenheit ju befißen? T>ie 6tt Plegie rührt Mi
S?tx^ bur* ihre SBahrheit; t>k 7te bezaubert iie ^'\!>f)anU\\ie burd)

30 nberirbifd)en ©lan;;. Unter ben Jpelben, TOeld)e Mi Sager ber 2iebe mit

ihrem 9tuhm erfaufen mürben (lO.©legie), mare Jriebrid) ber ©rofje oietleid^t

fd)iiflid)er nid)t genannt. Der Did)tev geht mit leid)tem ®d)munge uou

ben lieblid^ften 5Bor(tellungeu ju ben größten über, inbem er (15. ©legie)

einen geifIi>ollen ißlicf auf bie ?i)taie)Tat .5{om^ wirft, um bie Ungebult,

35 womit er eine glücflid^e ©tunbe erwartet, ^^^u jerflrenen. ®ie fonft fdume

19 te Plegie wirb burd^ ©ine Seile (®. 40) entftellt, worinn bie un=

geheure 93erfehrtheit, ju weld^er ber 'JJtenfd) bnrd) ben ^[Rifjbraud) feiner

95ernunft hevabgefnnfen ift, ohne @d)Dnung erwähnt wirb. Der 1!)id)ter

theilt ja mit ben ^13hilofDphen tie traurige ^lothwenbigfeit nid)t, bie

40 menfdilid)e 5^atur aud) auf biefen ^Ibwegen ;;u erforfd^en. Der @d)lu6

eben biefer ©legie:

22 elegie i, 13 24 ebenda 3, 8 36 ebenda 21, 60
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®cnn in Röntge Swift büßten iit ®ricd)en, me icb.

tft eine launige Qlnfpielung auf tai befannte:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

1)od\ mir niuiTen xmi-, iviewofil ungern, pon biefen ^otben ©pictcn

trennen, um für bie -))rnfnng au?geicidmeter «Stücfc uon einem ganj üev= s

fchiebencn (»barafter S^aum übrig jn bebalten. Imbelles elegi, genialis

Musa, valete

!

c

[rezension der hören : Oberdeutsche aUgemeine literaturzeitung vom

4. Januar 1796 = Braun, Schiller im urteile seiner Zeitgenossen 2, 86.] 10

©legten (Don ©Dtbe) in 9iom Q(ii&\tet. ^an fonnte fte fubn

für — jeet erfl burcb irgenb einen glücflid^en 3ufaU entbecfte — Ueber=

bleibfcl ans bem Qlltertbum ausgeben, lücnn nid^t einzelne Qlnfpielungen

barin an unfer Beiralter erinnerten. Zk atbmen iibrigene nid>t -libuUifd>e

©dMüernnitb, fon^ern jene fr5blid)e, forglcfe Siebe, ^ie fid> ber tbr ge= 15

gönnten Qlugenblicfe freuet. Jpier eine ber fur^eren ^ur ^Vobe:

d

[Friedrich Schlegel, elegien aus dem griechischen: Athenäum i, i, 107 =
Prosaische Jugendschriften i, 201.]

53iele ©attungen ber alten 'IV^effe finb in bem 3eitalter, auf ber 20

@tcUe, ivo \ie ftd^ bilbeten unt» blübten, and> auf eiing i?erblübt. 3br

©etft hat \\d^ naä) ben 9f?aturgefeRen ber ^)letempft)d^cfe, weld>e aud> im

dieidH ber jtunft gilt, in anbrc ©eftalten i^erlPbren, ober er iff ber ©rbe

gen Oixmp entflohen, wie einft ii( (Sd)am unb tie @cred)tigfeit »or ben

road>fent>en ©reuein t>e« eifernen ©efdUedU^. Bibern ©ebilben ber ilunfl 25

ivavb mel)r al? eine 2Bpge in E'er ewigen '^luth unt> Qbl^e be^ Sebens

ju 5;beil. Sie burd^lebten mehr al? einen Sommer ber 95ilbung, unb oft

entfprogte bem ©tamni, ber f*cn oertorrt fd>ien, ein neues ©eiitad)«,

bem alten abnlid^, ja gleidv mit» bod^ i>envautelt.

Olad^ft bem ©poö bat ftd> biefe ^SKetaniprvbofe ber ftd) felb|1 oer= 30

iüngenben ^^oefie nirgenbe fd^oner offenbart unb bewd()rt al6 in ber ©legie.

@o groß mar bie Seben^fraft ober bie ^ilbfamfeit biefer oielgeftalteten

1^id^tart, iafi fie feit ibrem (Jntfteben faff nie aufgebort f)at ju blühen,

unb ta\] \it m(^^ md\ uadNbem fo uiele anbre Il'id^tarten untergegangen,

ober in iSKiBbilbnng entartet it>aren, ben @ei|T ber feiniTen unb ebelftcn 35

^^ilbuug athmete, unb baj Sd>oni'le unb S^ei^eubfte ma? tas l'eben unb

iie yUnift tkit^ Seitalters nodi hatte unb haben fonnte, in verlid\en

formen für bie DTad^welt bcwabrte. Q^ud^ tie ^H-iefter anbrer SidUartcn

3 vgl. zu elegie 21, 70 6 Ovid, amores 3, 15, 19 9 vgl.

xenion 106; Schlegel, Vorlesungen über schöne literatur und kunst i, 34
16 es folgt elegie 18 24 vgl. Ovid, metamorphosen i, 129
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^ulbtgfen if)v nicht feiten, xmt eine ©efchidMe ber ©riednfd^en ©legie

lüürbe nur roenigc ber großen Stifter mit Jnercen t»er '^otiie nid^t

nennen bürfen.

3« fo allgemein iil i^r jvarafter, fo rcelrbürgerli* il^re ©eftnniing,

5 ba§ fte e^ ungeaditet i^rer garten ÜBeid^^eit to(b nid^t »erfdnna^te, tk

fiärtere @prad^e be^ großen O^om? ^u rebcn, ja fogar ani bem füblid^en

5KutterIanbe nad> 5^orbcn ^ii ivanbern. 1)\c fRomer glaubten in biefer

^unifart ben ©riedien naher gefommen ^u feiMi, unb finb ihren i^orbilbeni

l^ier irenigilene treuer geblieben ale in inelen anbern Jad^ern. Unter ben

1° Seutfd^en ber jeßigen 3eit ^at man tai flafuf*e 'SKetrnm berfelben nad)=

gebilbet, unb ein 3^id^ter, i>on bem e5 nie entfd^ieben lüerben faun, ob er

großer ober liebeneiDÜrbiger fen, i)at ju feinen frü()ern nuDerreelflid^en

Sorbeni aud> ben 'Manien eines 2öieberheriTeUer^ ber alten (riegie

gefeilt.

15 Sie ift nun nid^t mehr bloB eine fd^one -^Intiouirat: nt i|T hier ein=

l)eimifd), unb lebt unrer uu«. üDcr mag, tkiei üSunber oor Qiugen, mi«=

billigen, wenn jemanb glaubte, feine ^eilimmung fet) ber ©Icgie ju groß,

unb ftd> in 23crmuthungen über alle tU 5Jtetamorpf)ofen t^erl6()re, n>eld>e

i^r ttud> bie 3ufunft lüohl bereitet? 2Benn aber gleid^ Qlf)nbungen ber

20 2Irt tie jtunitgefdnd)te umfdnoebcn burfen unb müiTen, fc iiTe bod^ gcfal)r=

lofer unb fd>pner, ftd-* ror^iiglid^ an biefc 5U halten, unb tu @e|1alt gleid>=

fam i^or unfern Qlugen werben unb lrad^fen ^u fehen. 3lud> iii e? bem

©egeniTanbe gemäßer: benn tk ©legie umarmt bie ©egenreart, aber fte

blicft gern in tie 23ergaugenl)eit, lieber aii in tk Sufunft. !Die uatur=

25 Iid>e Stimmung ber jKunftgefdnd^te ähnelt ben biefer 2)idUart ber

Stimmung be? .^vuniTlere felb(T. 'SJtan mod^te fagen, e^ fen ctiüaö

©legifd)e5, ben ben 93rudMtücfen ber alten ''^oeik mit fliller 2khe ^u vev--

roeilen, bie gleid^ 33tättern lved^felnben @efd>led>ter ber 'i^oefte mit hfiterm

©ruft ^u betrauten, wie fte entliehen unb vergehen; bie ^irte -^Inmutb ber

30 'X^oriüelt nad^^ubilben, wa? man baben fül}lt ober benft, ju fagen, \k j^n

une unb uns ju ihr ju t?erfeßen.

©ö ift lüD^lthdtig, na* ber grof^en Qüt^ftdu auf Mi unermeBli*e

SBcltatl ber alten 'Doefie, nun aud) ben 33licf mieber öuf eine ©attung 5U

befd>rdnfen, \id) ii)v inniger ^lU nabern, unb mit ber 4hcilna^me eine«

35 Jveuube^ ober Jiebenben in alle ©in^elnbeiten ihrer 5'larttr unb i^rer ©e=

fd^iriue ^u folgen, halb nur ^u genießen, unb halb ba^ ©effthl biird^ 91ad>=

benfen ju erhöhen; unb trenn bk 5(rr felbiT fo inaunid)fattig unb um=

mmi i\X lüie biefe, fo fann fte ben, weld^er \k nodi ni*t genoffen, hn

jener 5Ingftd^t vorbereiten, bitrd^ bie aud^ ber nid>t befd>rdnfte @ei|l fid)

40 weit über fid> felbtt erhoben fül)lt.

25a ik Dlatur ber (Plegie fo biltorifd\ unb ia ©oetbe bem ^1^ro=

pcrtius fo ähnlidi x\i, f*eint ti bepnah liberflüffig, oor bem irrigen

@prad>gebraud) ber OTeuern ttnb ben bamit oerfniipften SSorurt^eilen, rok
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i^or allen nicht gefdnd)tltd>en 33egviffen i^on bei- Plegie jn ipavnen. 3ener

@pi-ad^gebvaud) fd)eiiit baö SSefen t»er ©legic in Hagente ©mpftntifamfeit

ju feRen, weld^e in bem großen ©ebiet tet alten nuv eine febr fleinc

(Stelle einnimmt. 3\v>av vetet aud^ im ^imnevmoe nnb ^olon eine

fd^one Jvanev über bie D'^td>tigfeit bee flndnigen 1-ebenj; nnt) ^nr 3ci: s

tei @imonibei\ 'iMntavDj, ©nvipibe^^ nnb Qlntimadip^ oeritanb man nnter

©legte oft uorjngjmeife Avlaggefange, befonbev^ über i^erftorbene ©eliebte.

2iber roxe vieM nmfaßte ntd>t felb|T tk alte mt> mittlere ©legte ber

®rted)en, wa^ anger^alb ber ©ranjen jenei^ ^egrifff liegt? ed^lad)t=

gefdnge üdU befe^lcnber 2Bürbe nnb bejli'tgelter jvraft, lüie ixe Don 5va(linDö lo

nnb ?i)rtaeD?, finnreid^e !Q?emerfnngen nnb Einfalle über bie Olatur utt=

ltd)er nnb i'iber bie fittlid^en SJer^altniiTe natnrlid^er "Dinge, iine W fon

5:f)eogni6 nnb inele i>on Solon unb tWimnermoß. Unb bie ^nfe ber

fpatern ©legie, lüeld^ bie foniT tas Qieltere gern i>Dr3iet)enben ©ried^en

am bod^flen fdiaRten, nnb bie 9^6mer mit ^^etüunbernng nad^bilbeten, i|l 15

iie befrtebigte Se^nfud^t, tk glücflid^e 1-icbe (voti sententia compos).

@te tfl ganj ber Qlnmntf) geiüei^t, nnb ber Seibenfdntft. 9RadUafftg nnb

reijbar wie \ie i|T, liebt \ie erotifd^e ^anbelenen unb i>erirrt aud> wo^l in

priapejifd^e ©emdl)lbe.

e 20

[Huber. rezension von Goethes Neuen Schriften : Allgemeine literatur-

zeitimg 1801 nr. 2.]

Die j »t» a n 5 i g © l e g i e e n nnter ttalidnifd^em .öimmel gebid)ret, ireld>e

^ter in ber eriTen Qlbt^eilung iTcbn, untren befanntlid^ fd^on im ^nienren

SSanbe ber Jporen gebrncft. öie finb \>oU tibnüifd^er 3drtlid>fcit unb =5

©lUngfeit ; unb bei) ber 'D^laii^etat irptnit fid) ber Diduer be« ©enuiTe? ber

Siebe freuet, gefallen \ie burd) einen Oieid^tbnm neuer ^Silber ber •»Dbaniafie,

nnb burd) y?armi}nie in ber Darfleltung bellen, \va^ jum 3ubiinbuetlen

ber Scene gebort. Uebrigen^ haben fte in lüenigen Stellen -l?erdnbernugen

erbalten, unb bie mebrften baoon bat Mi ®i)lbenmaaB gefobert. 3°

f

[Mehmel, rezension von Goethes Neuen Schriften: Erlanger literatur-

zeitung vom 28. august 1801= Braun, Goethe im urteile seiner Zeit-

genossen 2, 391.]

1)ic txitte 9(btbettung ber oorliegenben ©ebid^te ftnb ©legieen. 2öa6 35

©legiecn eigenrlid) feint follen, lebenbige nnb anegefitbrte ©enuiblbe ber

jartejten Stimmungen nnb in-rbitttniiTe be-^ inenKl>lid>eu t'ebenc^ — ira^

in ber teutfd^en Sprad>e nod^ feine ©legieeu erreid>r baben, jene reine

Cbjeftiintdt biefer ©emdblbe, ivoburd) tie ergreifenbilen DiiTonan^eu, unb

bitrd) ik fiifTefTen Jparmonten tH i'eben^ ber btibenbe ©ei|l berrfd^t 4°

16 Horaz, ars poetica "6
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nnii h(vx\(bn\t Mcibt — ir>D fcte t)axu £pwd>e felMT ihre Oianir 511

roanteln iinb ta^ glül)cnl'e ^lolont te^ bicbrcvifd^en 3talicne anjunebmen

fd>eint, rco t>ie eit»ige ®(iitf) ber ^-BegeitTentng Mi ©an^e imb )eben

einzelnen ZhtÜ burchtnebf, unb ftcb um ben Sd^ein be^ f)pd>|Ten finnlid^en

5 baumele fteg cnb i^erbrettet — furj ivo ber ©enuG felbti gaitj ber

£d)ciif)eit eignet, unb ein Jöeiligej bev iOccnf^üd^feir be^cidMiet — enb=

üdb — biefe in 5L)tavi? gcbaltne itnb immer reid^e miUe ber TariTelliuig,

fie t|T nur t^et) biefem Tid^^cr unb ben feinem anbern ^u nnben — mib

am fd^oniteu in biefen @ebid)ten. 1)ic meiiTen ber ©legieen finb ercrifd);

10 biefe finb burduni? Reiter unb leidet gehalten, unb uerbinben bie ^iebe

ber ÄuniT mit ber ftnnlid^en, wpburd> \i( baj ©eprage ber ©r^abenf^eit

ermatten.

t>

[Ipm (Langer?), rezension von Goethes Neuen Schriften: Neue allgemeine

15 deutsche bibliothek 64, 351 = Braun, Goethe im urteile seiner Zeit-

genossen 2, 398.]

T>av Üppige Seben, tai^ in ben Plegien rae^t, unb iii liebtid)e

iöavme, bie \ie burd^bringt, t^eitcn fid) leidn bem empfanglidun ^er^en

mit, unb ilimmen ei ^u froren ©enihlen. Der 5>id)fer, fagt man, fiabe

20 in ben erilen jwan^ig etit*ae vm\ ben ©eheimniiTen feine? .Verjen^ per=

ratzen. Uns bünft, einige berfel^en hatte er fd>pn, ohne Olad^thcit ber

Sefer, unb o5ne einen fHmb an ber "l^pefie ^u hegef)n, n^ie unter anbern

tai im ©ingange ber ad^t^ehnten (riegie, für \i<i> behalten fonnen. 3nbeB

rcerben biefe einzelnen SSerirrungen ber Saune unb bee '^Hutbraillenö

25 feinen Unbefangenen binbem, ber liebenfirürbigen 3nbiinbua[itat, iie fid)

in ben übrigen offenbart, ooUe ©erednigfeit irieberfabren 5U laiTen. „©in

"l^robuft, ba? gegen ^k ©efeße be? 'Jlnilanbc? periloBi", fagt ein fd:arf=

finniger Äunilrid^ter, „t|T gemein, niebrig uub ohne aUe ''?lu?nabmc oer=

tferflid^ fo batb e« falt, unb fo balb ei [eer i\t, roeii t\e\ei einen Ur=

30 fprung aue ^ilbfid^t unb au-j einem gemeinen ^ebürfniß, unb einen beiU

lofen Q(nfd)Iag auf unfre Jßegierbeu beraeiiT. di \\i hingegen fd^on, ebel

unb ohne Sftürfftd^t auf alle ©inwenbung einer froiligen T^ecen;^ bet)faU6=

lüürbig: fobalb e? naiv i|l unb ©eifr unb .'öer^ perbinbet." SBer fonnte

idugnen, bai5 tie\ei mit ben beiTern ©legien ber eriten Sammlung ber

35 5all fet)
?

h
[August Wilhelm Schlegel in den berliner Vorlesungen von i8o2;3:

Vorlesungen über schöne literatur und kunst 2, 289.]

35et) ber ©infü^rung ber alten 6t)lbenma§e in unfre @prad)e, madMe

40 man ftd> aixdi an Mi elegifd^e, aber man feriTanb ei nid)t, unb be^anbette

1 4 die chiffer fehlt in Partheys verzeichniss ; auch Zimmermanns
schnft über Langer erwähnt sie nicht 23 vgl. elegie 20, 4 27 Schiller;

vgl. oben 32, 14
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ei mit bcrfelbcu Parität me Me^ übrige, jltopllocf ging barin uor; in

ein paar fcnn fpUenfcen ©legieen, tie abn in feiner gewo^nlid^en

libertreibentien nnb ani<rnfnng6reid>en C'l'enmanier gefcbrieben ftnl», fefite

er Urning einen S^im^'f« anftatt einest ber bcpbcn 3üuipafle, ober gab bem

^Denrameter einen trDri>aifd>en @d)ln§, me \\e e6 nannten. Unter äIdp= s

(Tocfe ^'lad^folgern artete ber ®ebraud> ber QJereart nod^ me^r an^, nnb

ein 2)i(lid)Dn tjatte uon @lücf yi fagen, wenn e^ nidit auf biefe Uibme

QIrt enbigte, bie fd)IedUe 95efd)affen6eit ber bamaligen ©legicen gar nod)

nid)f einmal ^n erwabnen.

©oetbe \\t ber Jij»er|leUer ber adMen (Plegie unter une: iinr i^er= lo

banfen ibm biep, wie fo uieles anbre. Die feinigen ftnb auf claffifd^em

^^oben entflanben: tie ^errlid^feit be? alten dlom, nnb bie ^X^oefte feiner

elegifd)en 5^vimmnrn fpiegelt ftd) in feinem milberen ©eifte. Die Sjene

giebt bem weifen @ebraud)e alter ?SKi)tbolDgie eine mebr unmittelbare

Q5etebung, unb bem antifen 5lpflum eine boppelte SBabrbeit. ©^ finb 15

feine (5'rg'eßungcn bei? @cfnf)t^ inö blaue binein, fonbern inbiinbnelle 93er=

anlaiTungen i\\\l> auf tai- geiilreid^Te gcwaubt. Qlnd^ ta^ ber ©eifl ber

bargeiTeUtcn 'i^iebe ui*t feutimental itl, barmonirt mit bem übrigen: bod^

wirb tie fd^one gebilbete eiunlid^feit burdi eble ©effnnnngen gebobeu.

Der Zon ift meiiTenö muntrer, al^ man ii)n felbfl bei) ben alten ©legiferu 20

gewobnt ifl: tai wabre ^nr Plegie geborige 23erbaltnii^ jwifd^en ^e=

lüeguug nnb Stube, muftfalifdier Stimmung unb (Kontemplation jinbet

ftd) bemungead^tet. '^it feinem ber alten S'legifer laßt ftd) ©oetbe

gauj iierglcid)eu ; am evflen mit bem ^IH'oper^ wegen ber energifd^en

^Kannlid^feit, feine-öwegei'^ aber in bem gelebrteu 8tt)l, in befTen fnutltofer 25

Seid)tigfeit unb natiirlid>cr ©ra^ie ©oetbe fid^ oielmebr bem Ziiniil

nabert. Die feine 8d>atfbeit bat er nur mit bem (Jatull unb ^ermefianar

gemein, ^^om Ooib ftubet man bei) ibm etwa nur einige epigrammatifd)e

2öeubungen unb fi)mmetrifd)e Spiele mit bem iVntameter.

©oetbe bat aud) i^om T)iiliduMi einen iun-trefflid>en ©ebraud^ ^u 3°

Epigrammen unb fleinen jbiMlieu, bann aud> .^u größeren 3bi)Uifd)en

2)ar|TeUungeu gemad^t: bod^ bleiben uad> ibm nod) mau*e Jvran^e in

biefer ©attuug 5U erwerben übrig. UuiTreitig bat er in Qlnfebuug beö

Pentametern j^ueriT ben redeten Sßeg cingefd)lagen, bod> i)i\t er bariu oft

dne unangcnebme JC'i^ufuug ber einfnlbigen SBorter-, überbaupt waren ibm, 30

nad) allem wai er für bie 93erbefTeritng in ber neuen Qluegabe getbau,

reid^ere unb gewablrere 9?bptbmen ^n wünfd^en. "SKau taufd^e \id) uidit

über ben ©rab, worin bicfc OTad)bilbung bci^ autifen bieber gelungen:

nad> meiner '3)Tcl^mlug müßte ijiev nod> ein weit grot'jerer 9tigori*mu5

Statt nuben, uub ber 5:rod^e itatt be? Spoubeen befonbere aus 4°

bem 'i^entametcr gau^ oerbaunt werben-, oon ber moglid^en 5tn=

naberung an bie ©riednfd^e ©eftaltnug ber (*'legie b'^be id> fdwn ge=

fprod)en. '3)tand^c fKei^e bleiben nue ineUei*t immer unerreid^bar: fo
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hie alte 5Bprt|1eUinig, we[d^e ein Subflanrit» unb fein (JpithetDn, oft

aii&i mit cileid>[antcnben ©nbungen, an ben ScWuß ber benben Jödlften

be^ 'iVntameter^ 5u bringen üeH, nnb uber()anpt f)ier bte anmuthigilen

.tranje fitcbf. 2Ber aUe? bieg fnr Subttlität ober Olebcnfaite hält, mag

5 feine ungercei^eten ^anbe i^on 0]a*biIbung be? dlafüfct^en in ÜberfeBungcn

ober eignen 2Bcrfen entfernt galten.

[Schelling, philosophie der kunst 1802,3: Sämmtliche werke i, 5, 660.]

3)er ^Begriff, ben tk Dieneren von ber ©legie fajl allgemein gehabt

1° baben, ift, tuB ffe 5v(aggebid^te feigen, ibr berrfcbenber &eiü empftnbfame

Iraner, di i)t nid>i 5U leugnen, tin% and) tk ,^lagc unb tie Trauer fid^

in biefer T^id>tart aujgefprcd^eu bar, unb t<:i^ ti( ©tegie uor^üglid^ ^n

^laggcfangen über ^i^ertlcrbeue beiTimmt war. T^ieB aber iiT nur ©ine

(Jrfdieinnngjmeife, übrigen? aber i^on nnenblid^cr ^OTannid^faltigfeit nnb

15 g^ilbfamfeit unb fo, bat5 biefe ©ine ©attung, Dbraobl aUerbing^ nur brud>=

flücflidv tci6 gan;;e Seben ju nmfaffen fdbig i|t. 2>ie ©legie i\t, ale Qlrt

be« epifd^en @ebid^t^, ibrcr ^^latur nad> gefd)id)tlid>; aud> at« jvlag=

gefang perlengnet iie ibren ©barafter md)t, ja fi'e i)T, fonnre man fagen,

ber Trauer fdbig eben nur, lüeil fte bes *^(icfj in ti( i^ergangenbeir

20 fdbig m, me tcii^ ©poj. Uebrigen? iveilt iie ebenio beiTimmr in ber

©egenioart, unb befingt tie befriebigte 8ebnfud^t nid^t minber ale ben

^t<nd)e[ ber nnbefriebigten. Z^t)xe ©renje in ber S^arfleUung ifl ibr nidn

burdi ben inbipibneUen unb einzelnen Suftanb geitecft, fonbern fte fd>weift

con \>a rcirflid^ in ben epifd>cn .^reij au*. X*ie ©Icgie i\t bnr* ibre

25 %uur fd>cn eine ber nnbegren^bariTen (Gattungen, baber fidi außer bcm

allgemeinen Sbarafter, ber burd^ ibr ü>erbdltniH ^nm ©poe unb ^ur 3bi)Ue

beiümmt i\i, nur eben tieie unenblid^e ^ilbfamfeit alj ibr eigentbüm=

(i*fle6 nnb natürli*|Te^ 2Defen be;;eid)nen idpt. Sie nnmittelbvU-iTe S5e=

fannffd>aft mit bem (3ei\t ber ßlegie gewinnt man bnrd> tie ?Dut|Ter ber

^° Qllren. ©inige ber fd^onilen 95rud>|Tücfe be? "X^biwoffee, be^ Jöermefianar

finb im 3Itbendum überfeBt. T'ie ©legie bat aber aud^ in ber r6mifd>en

Sprad^e in ^ibuK, (JatuU unb '»X^roper;; lüieber aufleben fonnen, unb ju

unferen Seiten hat ©oetbe burd^ feine romifd^en (rlegien iie dd^te

©attung roieberbergeileUr. Qin ©oetbee (riegien liei^-e \i(b am nnmitiel=

55 barften geigen, ia^ in 5lnfebung ber ©legic tie Subieftiintät in tai

Objeft, bagegen tie übjeftipifdt in bie 2)ar|TeUung nnb ta?' barfleUenbe

Q)rincip fdllt. !Diefe ©(egien befingen ben bcdMien 9^ei^ be? i-eben? unb

ber l'uft, aber auf eine wabrbaft epifd^e "iSeiie mit "^Verbreitung über ben

großen ©egeniTanb feiner Umgebung.

31 vgl. Athenäum i, i, 107 (= A. W. Schlegel, Sämmtliche
werke 3, 109)
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k

[Friedrich Schlegel, rezension von Goethes werken 1808: Heidelbergische

Jahrbücher der literatur i, 158 ^ SämmtHche werke ^8, 128.]

©cgeti tk ©legiecn rcar anfangt inel ©invctie Don Seiten bcr

ftrengen Bitüid\Uit ; wenn ahn t»em leichter nirtUt- 511 fügen erlanbt 5

ttjäre, a(^ roa? iid) in ©egcnraart jnngei 5r«iienjimmei- fagen laßt, fo

m6d)fe roof)l überhaupt feine ^Doefte moglid^ fepn, am TOenigften aber

eine, rcie bie bcv QUten. [0]ad> tiefem ©runbfaße mÜRte man benn and)

bie UcbevfeRungen ber claffifri^en T^id>rer, mit geringev 5(n?nahme, für

etmcii' anr\\ Unertanbtej erflären. 3m ^ilügemeinen i\l ber Sinnenreiz in 10

ber ^oefie, tu wo er abftd^tlid) gefud)t wirb, unb vieUeidn gar ber

fanget an eigenrt)üm(id^er ©rnnbnng, an fonftiger jlnnft nnb J^^itafie,

bnrd) ein fo fd>led)tef' Snrrogat nnebel erfe^t werben foU, vou biefe^

bei mand^en mobernen Sinnlid^feirjbid^tern wüf)( ber mU ifl, im fjod^iTen

©rabe i^crwerflid) nnb uerbammung'öwnrbig. 1)ie jugenblid>e 5Inmutf) ber 15

@efü()Ie unb aüee finutid^ S^ei^enbe aber, an ber redUen SteKe, bie ef

im Seben einnimmt, unb in bem befd^eibncn 5)iaaBc einee gebi(beten @e=

fn()(^, barf man ber 'l^oefie, ale einer barfleUcnben ivnniT, nidit gan^ ent»

jie()en wollen, Df)ne ibr eigentlid^e6 3Sefen, alc^ ücUee £-ebenrgemdf)lbe ber

Jyantafie mit ju üernid)ten. @6 ift eine jarte ©rdnje i)iev, worauf iai 20

fttttid)e (i"t>enmaaR beruht, nnb nid>t in ber ^IVbantcrei bc^ SdMcfIid>en,

bie ftd) an ein einzelnes Qöort ober '$>Uii ()dngt, um irgenb ein 9(ergernip

^u nnben. 3» ber poenf*en ?Ibfid>t felbiT ftnb tie großen ®id>ter be^

'2lltertf)nm:^ lnelleid^t iTrenger, wenigiTen^ reiner unb unbefangener al? tie

neuern "l^oereu; aber im Stpl unb 5lu5brucf war ibnen eine freiere 25

©rän^e gebogen.] ''21m fonbcrbartleu büufte ei nnc- baber, biefen [mcralifd^en]

©inwnrf aud) pon fDld)en p b^vcn, tie M glaubten, iafi nnfrer "ibefte

burd) 5iad>bilbnngen ber alten ®id>ter oor^üglid) geholfen nnb gerat^en

fep, unb ibr bod) einen, wenn gleid) [febrj mäf;igen ©ebraud) ber alten

Jyrepbfiten nidu i^ergonnien. J\od\ giebt e? eine anbcre mehr ane ber 3°

©efdMd^te ber T'eutfd^en Siterarur bergenommcue ^Intwort auf biefen

Jabcl. Olad^bem iiit l'obenileinifd^e 8d>ule in eine fpieleube Ueppigfeit

entartet war, tk nur jn oft in bae wirflid) Unfirtlid^e, ja SdMnnmge

überging, fo fud)ten nun itlopiTocf unb tie gleid^gefinntcn mit allem

©rniT bie 2Bürbe ber 2)eutf*en ^l^oefte wieber ber^nitellen, nur ta^ fie 35

tabn leiber tn tA6 entgegengefeßte (Jrtrem einer ju eiuformigen 2£nirbe

nnb burd)gebenben ^-eperlid^feit gerietben. Sollte tk !^eutfd^e "i^oeik nid>t

ganj in bicfer Monotonie untergeben, fo muf;te \k \\d> wieber auf eine

frepere 2Beife bewegen, unb anc^ ben nnermeiTenen Oiegionen bei- .»öimmels

wieber auf bie ^luren ber (Trbe jurücffebren. (re fehlte aud^ nid^t an 40

3 die in den Sämmtlichen werken hinzugekommenen sätze sind im

folgenden eingeklammert
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@d)nftflel(crn , tit itm (Stnnentetj, beii Älopftorf i^cvfcl)nidf)t f)atte,

auöf*(ief5eni), ober i^orsugfid) nad)iagten ; aber auf eine profatfd^e 3lrt.

?luf eine poenfcl^e Üßeife Qeidnt) (<< Vüv^nQüds tnvd) @Dt()e, ben mit

in biefcr fHüd\id)t nid>t blof; in bcr ©Icgie, fonbcvn aud^ in ine(en antevn

5 2öevten alö ben itDllfonnnncn unb notiuenbic^en ©egenfaK Avlopftorfi?

für bae ©an^e ber ©eutfdien l-iteratnr betvad)ten. [Denn tn^ eine gan^e

Siteratur ober and) nur aUe 'l^Defte einer OTation \\d) immerfort in jener

einförmigen SBürbe nnb bem feierlidien @rn|T forfberoegen unt barauf be=

fd^rdnft bleiben foUe, irie ^lopftocf bcn Zon fo bod) nnb (Ireng an=

1° gegeben ^afte, ta^ wirb ^Ricmanb lu-rlangen lUDllen, ober and) nur felbff

irgenb mnufd^en^wertb fünbcn founen.]

2)ie fdmmtlid)eu [©oetbifdyn] @ebi*te in elegifdiem @t)(benmaa6 fann

man aus einem ;;njiefad)en ®efid)t^),nmcte beurteilen, ©ntmeber al^ einzelne

(prifd)e @ebid)te, ober aber, inbcm man fte alte ^ufammen nimmt, nnb fie

^5 alö ein ^nfammenbdngeubee ©anjer^ bctr\uttet. Unter bem erften @e=

ftdn^puncte, nl6 Inrifd^e ©ebid^te, mürben mir iie febr moif unter bie ge=

lungeniTen Sieber be6 T>id)terf feRen. (Sie ftnb rceniger eigen uub nn=

mittelbar, es i|T uidu biefes frifd^e ©efü()l, biefe Sebenbigfeit barin. 5lm

ndd)(ten Bommen barin ben Siebern mobl ^Ke^i^ uub ber neue
20

^"J) a u f i a ö , überbaupt bie unter II- vifammengcftellten. 3» ben 9^ o m i f du n

@ I e g i e e n fiubcn mir bagegen weit mebr Uuebeubeiten uub 'Diobarmonifd^e^.

®ae ©ebeimniRooKe, tie ^"iJbantafte aber, feblt in aUen, muf5 fd)ou ber

Jorm nnb ber ©aftung nad> feblen-, benn ba^ 3fJdtbfe(bafte in ben ÜBeii< =

Tagungen be^ Safis? gebort mobl mebr ber fubjectireu Unocrflv\nblid)=

25 feit inbimbueUer Suncigungen uub Qlbneigungen an, beren mir aud) be>)

ben perfonlid^en ®e[egenbeit'jgebid)ten ermäbutcn. !Diefer gebeimnif^oolle

Sleij ber ^13bautafte ift ei raobi, mcnn mir mebr ^^oefte in ber ?lrt fiinben,

mie bie <Sebnfud)t nad^ 3Wifn in bem fd^onen 2iet>t:

5lenn(I bu tai Saub mo bie (Zitronen blübn? u. f. m.

3"^ an?gebrücft i|T, a(? in bem mirflid^en ^^efti? nnb rubigen ©euuB be^

.Kunfl= nnb Dlaturbeglücften Saube^, mie ibn alle biefe JHomifd>en ©(egieen

nnb ii?enetianifdicn g'pigramme fAilberu. 3a man fann mobt uorau?=

feben, ia^ maudie ber fdionen ©ötbifdun i-icber uod> — fieUeidit

nad^ 3abrbii"berlen [oielen 3iibvf»] — im 5Kunbe beö ©efange^ leben

35 werben, mdbrcnb biefe antifen 9]ad)bilbnngeu a(6 notbmeubige, aber

»orubergegangeue ®tufe ber ^ilbung nur in ber jvnnf^gefdud^te if)re

©teile baben merbeu.

3n btefem Sinne mürben mir ungefabr urtbeilen, menn mir tieie

©legieen ale einzelne li)rifd>e ©ebid^te in 33ergleid> mit ben aubern

4° lprifd>en ©ebiduen nnb Siebern unferö T)id)ter!? betraduetcn. Qlle 51 adv

bilbungen tei ?httifen aber hetvadstet oerbieuen fte gemtß alle t)ie

Sobfprüd)e, meld>e man ibnen in bieferJHücfftdit ertbeilt b«t- 35er größte
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Uum-fchiet burftc fct)n, Mb in ben 9'iDmifd)cn ©legieen, iüd man

am beftimmteiTen an tie ?rinnunvc bcr alten ©tegie erinnert wirb, f)ie

unb i>a ein QlnOandi uon ^arobie, ein leifcr fDmifd)er 9ln|lrid> bet)gcmifAt

i|T, ber \id:} be» ben 3Uten nidU fünbct, ber ftd) aber ganj naturlid> ein=

fleUt, luenn man nid)t in ber eignen 2Beife nnb ®itte, fonbcrn in einer 5

halb in (JrniT, balb jnm öpiel angenommenen ?[Raffc rcbet. Sollen

aber h)riid)e ©ebidite antifc 5]ad>bilbnngen fet)n? Über münen ik nid)t

oielme^r i^rev ß'nttte^ung nad^ gatu aitö bem 3nnern bes T^iduer^

beroorge^en, in ber äußern ©rfd)einnng aber ni&tt frcmb unb gelehrt,

fonbern gauj nationell fepn, lüenn fie aud) »üieber in baö 3nnere cin= i»

greifen füllen?

'Diei itt ber 'IHtnct, anf ben d eigentlid^ anfommt. 2ßir glauben,

man muffe alle iikic ©Icgieen nnb Epigramme nid)t al^ einzelne ®cbid)te

ein jebee für fidi, fonbern \ie alle als ein ^ufammen^angenbei? ©an^e? be=

tradnen, bem nur tk leßte ©inbeit unb 23ertnüpfung feblt, um roirflid) ^s

unb in ber Zf)At ©in 2BcrE ^u fei)n, ba«^ weit mebr oon ber bibaftifd>en,

Cili oon ber li)rifd^en 5Irt fepn lüürbe. "lOTebrere ber obnebin fd^on ocr=

fnüpften fReiben üon Epigrammen, ober ^TTaffcn oon ©legieen erbalfen

ihren gemeinfd)aftlid^en ^JTittetpunct burd^ tk 33e;iiehung auf Italien.

©^ atbmet in allen ein unb berfelbe ®eifl; e^ burftc bae 3ubiinbueUe, 2°

n)etd)e^ obnebin nur fdnuadi angebeutet i)1, nur nod) etma? mebr entfernt,

e^ bürften bie allgemeine 5lnfid^ten, raeld^e einzeln überall heroorblicfen,

in ber '^KetamorpbDfe ber '])flanjen aber, luie in einen ^ern ju=

fammengebrangt ftnb, nur gteidnuapiger entiüirfelt unb entfaltet fet)n, fo

mürben mir ein Sebrgebidu oor uni< febcu, ta^ nm bie 5InffdM bee 25

T'id^ter^ oon ber -J?atnr unb ber Sinnil, ibrem Seben unb ihrer 3?ilbung,

einmal ooUilanbig bariTellenb, i^on jebem anberen, altereu ober neuen

l-ebrgebid)t burd)au^ oerfdneben fenn, an ÜBürbe unb ©e^alt ber "^oeik

aber gcmiß feinem anbern groffern bramarifd^en ober epifd>en ÜÖerfe

uuferö S)id)terö nad^Te^en mürbe, ©in foldKs ©anjeö fd)eint nn^ in 3°

biefen gebaltoollen ©ebid^ten im .^eime ^u liegen, unb ik^ offenbar Mi'

Siel ju fenn, nad^ bem fic mebr ober weniger alle firebcn.

©^ fd)eint fonberbar, etmas anbere oon bem 1>t*ter ju begehren,

alr ba><, maö er nm mirflid) giebt unb barbietet; menn man aber geizigen

Jöeroorbringnngen nid^t einen falfdien Üöerth leihen, fonbern ihnen ihren 35

mähren ^iöerth erbalten will, fo i\1 ei notbmenbig ^i jeigen, mobin fie eigcntlid)

ftreben, gefetjt audv iia^ bki (Streben nid>t bii ^ur oollfommeniTen 5Iu^=

führung auperlid) burd^gefü(irt mare. 3(u^ biefem @efid)t6punft an=

gefef)en, erhalt aud) tk gemdblte Joi"»' be^ antifen Snlbenmaaße« ein

ganj neueö Sid)t. 2Bir hoffen überhaupt nid)t, ta^ man unfre obigen 40

5ieu§erungen fo miiperitanben f)aben tonnte, als ob mir ben ©ebraud)

23 Goethes werke i, 290



ÖFFENTLICHE URTEILE 47

be^ antifen @i)lbenmaaBe6 Der ©legte, entroebcr überhaupt, ober in bem

Dcrttegeiiben i^nüe, ganj i^ertrerfltcl^ fanben. Um bte T^eutfche Sprache

aui? ber ©emeinheir, in ber fi'e noch in ber ertlen Jöalfte bee adu^e^nten

3a6rhnnberr? bur* alte 53ernadUvtfngunij nnb "i>ertt)irrnng be? Beitgeifteö

5 oerfunfen n?ar, heraufzuarbeiten, gab ej ^unadMl tt>cbl fein lüirffamereö

^Kittel, al^ jene 01arf>tnlbungen ber ilrengiten Äunflformen , iüp^u i^re

3?ifbfamfett reiri>en 5ln(a§ gab, nnb lüoburd^ io mandK 5}iei(Ier ftd^ ein

nnrerganglid>e5 ^erbieniT um \ie erworben ^aben. ^16 not^irenbige

3?i(bnnge)Tur'e ber ©eutfd^en iprad>e unb 5viiniT müfTen biefe gelebrre

10 'Jladibilbungen ^um minbciten geiüis in ihrem iöert^ bleiben. [5(u? bem

gleiten ©rnnbe i|l aud^ bie i'paterbin erfolgte 01ad>btlbung ber fun|T=

reid^en romantifd>en SnlbenmaaBe ber 3w[if"fr unb Spanier, a(^ eine

fiiitm entbebrlid^e, roenn gtei* aud> nur poruberge^enbe *5ilbung?|Tufe

ber 2)eutfd^en 'i^oefte unfrer 3dt ju betrad^ten•, um nur cr|T bas? ©efübl

15 für ben Sauber bes üiiimv unb bej romantifd^en ©efangeö für alte biefe

magifd^en '^(nEIange ber ^^antafie, unb ibre ft'nnretd^e i^erfd>Iingung in

ben mannid>fa[iigiTen Ivunftformen lüieber anzuregen-, »obiu f6on iai

^^ebürfniß felbil leiten mußte, grabe al? ©egenfaR ber früberl)in ODr=

^errfd>enben antifen irpcfenbeitj Sollte man nun au* fagen, e^ fei)

20 i)(x (gtubien unb ber portduftgen 35ilbnng enblid) genug, tie 'l^oefie müiTe

mm anfangen, imb e^ fei) nid)t^ mebr ^u n>iinfd)en unb nidMs mef)r an

ber Seit, al« ta% biejenigen, tie ba^u por^ngli* berufen finb, une enblid^

einmal, iiatt aller iRad^bilbungen bee fremben, eine X'euffd^e i^cen'e

geben-, fo idet fid) bagegen für ben porliegenben ?^aU folgenbee mit Oted^t

25 ermicberu : möge ud> ik 3)eutfd>e -XH^eüc T'eutfd^er 5Beifen unb Aormen

bebienen, in allen Qirten unb ÜBerfen, bie jundd))! auf tik gan^e Olation

wirfen füllen; aber ber Umfang ber !Dtd)tfun(T i)T nid)t fo eng ju be=

fd)rdnfen, ee giebt Qtuenabmen, e5 giebt 5dtle, lüo Sti^l unb Snlbenmaag

ber Qllten burd) tai' innere 5Befen be? ©ebid^teö felbtl notbivenbig ge=

30 forbert tuerbcn. Der ?Keim i|T in ber S'eutfd>en ®prad^e einbeimifd>, i|T

t^r eingebobren unb roefentlid^. T*er 9^eim aber, obipobl tie fd^6n)^e

Sterbe ber "l^oefie, i\t widn mit allen .^raftauBerungen berfelbcn oertrdglid^;

e? giebt eine '']^te\\e ber üßabrbeit, ipenn un-^ biefer ^lllui-brucf pergonnt

i(l-, \ie i|T e^, o^ne bramatifd^e Jöanblung, Seibenfd^aff unb 93ermicflnng,

35 ja o^ne aiiei' Spiel ber '^^biiufafie, blof? burd^ bie fettere unb gebiegcne

QInfd)aunng, burd) bie roa^r^aff poetifdie Qlnfid^t ber Tinge. T'a^

aber perlleben wir unter bem l'e brg ebid)t, unb btefen bo^en ^5egriff

beiTelben baffen tüir im Sinn, inbem wir tie »Sermufbung auftlellfen, bie

elegifd>en Stubien nnferc- T^iduer^ neigen ftd) nad> biefer Seife f)in.

40 A"ür ein fold^c? l'ebrgebidit aber, ba? in ber JüUe ber gebiegenften 2Da^r=

beit felbfl be« Sinnbilblid>en nid)t bebürffe, ober bDd^ nur mit einer

leifen ?Inbeutung beffelben ud> begnügte, wi'irbe tie fpielenbe Umhüllung

tei- JKeim? rcobl nid^f fo angemeiTen fei^n, ale bie nacfte Sd^on^eit unb
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fraftpollf 2ßüvte bcö alten ^erameterö, oiex in ©legte. [5Iuf Dicfc

5Setfe lafit ftd) inclleid^t bte nod) fernere 33eibef)altnnG tei anttfen

(Si)lbenniaaf5e':^ in nnfrer ^^oefte, tuentgften^ fnr einzelne ?ydUe, nod) am

tefTen begrnnben unb f)erleiten.
|

Ueber()aupf foUte man niemali? an bem etn,;\elnen ©efcid^te etneö 5

wahren .^ünftlerc^ tie QBa()l i(6 ©Dlknmaafjes^i fabeln, mag man and) im

QlUgemeinen über ta^ «Splknmaaf? felbft nnb baö 93erf)altnif3 bcffelben jur

^atnr nnb ferneren 33ilbnng unfrer @prad)e benfen, wie man will;

benn ber mabre Mnfller wirb feiner f^-ovm, and) ber weniger gunjligen,

bod) S[)icifler, fo wie beö Stoffe^, nnb e^ »erfdnniljt alle^^ jn einem ^°

©anjen, wo fid^ nnn nid)t trennen nnb fd^eiben laßt, unb tai man ganj

bet) Seite feßen, ober fo nebmen mnf?, wie es nun einmal ift. 'i^uv Mi
SnbiuibneUe in ben elegifd^en ÜÖerfen unfers? 2)id)terj itT biefe^ (Snlben=

maaf!, grabe mie es f)ier bebanbelr werben, benn and) fo anpaffenb, alö ob

({^ red)t eigcntlid) baju gebilbet wäre, fo, M^ ftd) fdwerlid) eine anbre eben '5

fo angemeftne mvm and) nnr in ©ebanfen erffnnen lief;e. (i6 i)<it Mi
elegifd>e (Si)lbenmaal8, wenn ei fo wie bier, nid)t in ber größten Strenge

bebanbelt wirb, etwai fo angenebm gefällige'^ unb nadUdffigeiS bafj es?

bei) ber barmonifd^n 2Beid)beit, bie ibm bod) oon feinem Urfprnng ^er

bleibt, red)t ba^u gemad^t fd)eint, jene felbffgenießenbe 93ebaglid)fctt au^= ^°

jubrncfen, weld^c, uli ©rnnb ber mannigfaltig wed^felnfcen (*"mpftnbungen,

Ik allgemeine ©timmung ber meiflen biefer ®ebid)te ifT.

Die rigoriftifdie ^IH'üfung tei @i)lbenmaage!? nad^ ben @efet?en ber

alten fKinjÜjmii überlaffen wir anbern ^^enrtbeilern, fo wie aud^ tie 93er=

glcid)ung ber i>erfd)iebencn i.'e^arten ber altern nnb ber neuen 5iu^gabe; 25

nnr eine lüel unä nad) ber blofjen (Erinnerung fo febr auf, ta^ wir fie im

^SorbcDgeben bemerten

:

„Diditen ift ein lu|Tig Getier",

wo e^^ fonjl biefj:

„Did)ten ift ein luflige-^ ^anbwerf." 3°

unb wir bem T>id>ter nidu benftimmen fonnen, M); er bem ®i)lbenmaafje

bie ganje 3iev(id>fcit unb '•^liunntb bei^ ^?lu>^brucfö aufj^uopfern wdblte.

D^ur eine allgemeine ^emerfuug über Mi elegifd)e @i)lbenmaatj, fo

wie ei fid) in ©entfdier @prad)e offenbart, fet) un^ nod^ jum @dUuffe

üergonnt. 2ßenn ei nid)t flrenge, fonbern frei)er uub lofe bebanbclt wirb, 35

wie ei bier ber 5all iit, fo verfällt ei meiflen^ in einzelne S)iflid)en, nnb

and) biefe baben- inel ß'informigei^; ei neigt baber jum 5>erein^eln, unb

finft aui^ ber aufdnglid^en üöürbe oft in^ ©emeinere, üBirb aber nad^

bem 93orbilbe ber ''Eliten einer funftreid^en 2Serfd)lingung ber 93erfe unb

•»I-Vrioben, unb ber grofjten rb»)tbmifd)en ÜKannigfaltigfeit unb Strenge 40

nad)ge(trebt, fo fe^en wir faum, wie ber 5ibweg eineö burd}aue gelebrten

28 venetianisches epigramm 46
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unb fd^iteren <Btr)U wirb ju uermeiben fepn. 5Kfln fonnte oteUcicftt eine

ober bie anbere ©legte oon 31. 2B. @d)Iege[ anführen, ;^um ^ewetfe,

ta^ M\d) bei) grogever metrifiten Strenge bte Jvlar^ett tei @fpl^ in biefem

@i)lbenmaa§ erhalten merben fonnte; ahn ei fmin biefe^ ©elingen ivo^t

5 nur a(ö eine befonbere Ql«önal)nie, nid)t ali eine aUgenieine Siegel an=

gefef)en werben.

Surften wir nnfrer «Stimme alfo einiget ©ett»id)t im fKatt)e ber

(lerbtid^en ©otter [unb Jperoen unferer Itunfl] bet)meffen, fo würben mir

ben 2Bnnfd) andern, bie 'JReitler ber Spracl^e mocbten, wenn i^nen bie

10 alten ©plbenmaaße benn einnml unentbefjrlid) finb, lieber bem weitem

Qlnbau be^ ^ejameter^ i^re Jtraft i^uwenben, al6 bem vinfangö gefälligen

unb einfd^meid)etnben elegifd)en S^lbenmaap, Mi ftd) aber balb alö ein

gefäl^rlid> abwarte fubrenbeö unb unheilbar wiberjlrebenbeö für bie 2)eutfd)e

@prad)e offenbart. !S)ap ein fold^eö Se5rgebid)t, beffen 3bee wir anjn=

15 beuten i'>erfud)t, in ^eEametrifd}em dlf)r)tt}müi eben fo würbig unb mannig=

faltig als im elegifd)en fid) barflellen fonne, wirb jeber gern jugeben.

ytüv ^wifd)en biefen bei)ben @t)lbenmaaßen fann M tie 2öabl, nur \>m

biefen bie 9tebe fei)n ; benn ber i^aü, tn^ ein wahres 35ebürfni§ M @e=

braud)ö aUer ber fielen lprifd)en unb bramatifd)en Splbenmaage ber

20 @ried)en fid) begrünben liege, wirb wol^t nie eintreten. ®er wal)re

Mnfller mag ftdi, wie i)\e unb M einzeln gefd)el)en ifl, burd) einen

üorüberge^enben 3Serfnd) bamit befannt mad)en; tie weitere 3lu6fübrung

biefeö Jyfblgriffi^, unb ber uollflanbige "^Kigbraud) beffelben aber follte

ben D*^eulingen überlaffen bleiben, bie um Mi anbere unbeEümmert, nad)

25 ber Sd^wierigfeit ber augern Jyorm juerft Ijafdien — ober jenen vf)r)tf)--

mifd)en ''])^ilDtDgen, bet) bereu 5al^bred)enben metrifd^en 25erfnd)eu, wenn

fie Bü()n burdigefü^rt ftnb, e^ immer le^rreid) hkiht ju fe^en, wie ftd)

unfrc eble ®prad)e ju ber metf)Dbifd)en ÜKigfianblitng gebe^rbet.

5. PRIVATE URTEILE

30 a

[Kömer an Schiller, 6. Oktober 1790: briefwechsel 2, 202. 203.]

©oetbe i(t aö)tZaqe f)iev gewefen, unb id) f)ai>e i?iel mit i()in gelebt;

ei gelang mir ibtn balb na^er ju fommen, unb er war mittfjeilenber, al^

id) erwartet i)atte .... 23Dn feinen ©legien i)at er xmi einige i> orgefagt.

35 3d) fann fte nid)t anberö befd)reiben, al^ au^gefprodiene ©emalbc Don

Situationen in 9tom. ©r ^at ftd) m6glid)fl bemüht, bloß Mi Object

mit größter 95eflimtntbeit unb Seb^aftigfeit fo barjufteUen, M^ man über

ber Sad)e ben 5\ün(Tler »ergibt. Sprad^e unb 23erftfication ft'nb fe^r

gefeilt.

Leitzmann, Goetlies Römische Elegien. a
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b

[Schiller an Lotte, 20. September 1794: briefe 4, 19.]

3cf) bringe tie meiile Seit lie^ Zaqei mit ©ot^eu ju . . . . ^Sor

einigen $:agen iimren iviv i^on i)M 12 roo td) angezogen roav biß ^aMi
nm 11 Ubi" nnuntcrbvodien bei)[ammen. dx iai mir feine ©legien, bie s

jwav fdUnpfvig unb nid)t fe^r becent finb, aber ju ben begten @ad)en ge=

l)6ren, bie er gemad)t t)at.

c

[Charlotte von Stein an Lotte Schiller, 7. november 1794: Charlotte

von Schiller 2, 298.] 10

T)H beiDUßten ©legieen f)abe id) fd)Dn mel^rmal^ loben ^orcn, aber

mir fte ^n lefen ^n geben, h<it mtd) ber ehemalige Jrennb Dermut6lid> nid)t

wörbig gefiinben. dv lüoUte \ie uor einigen S'^bren fcrncfen fallen, ber

^erjog miberrietb'e if)m aber; mie nnfern gmibigiTen Jnerrn infl einen

?9toment biefe peDantifd)e @ittlid)eeit überfallen l^at, begreife id) nid)t. 15

d

[Schiller an Goethe, 6. dezember 1794: briefe 4, 78.]

^otta tr>nnfd)t gar jn fe^r, bat5 ^n ben einzelnen QInffdßen He yiaf^men

gebrucft werben mod^ten .... 35ei 3l^rcn ©legien, He o^neOin fein Sefer,

bem e'^ nid)t gan;^ an Judicium gebridu, »ernennen fann, wirb gar fein 20

51a()me notl^ig fet)n.

e

[David Veit an Rahel, 20. dezember 1794: briefwechsel 2, 47.]

3m erflen @türfe ber ^oren liefert ©oetbe ^iebe^elegien Don benen,

bie er liegen f)Cit, nnb bie in 9tom gearbeitet ftnb. 25

f

[Schiller an den herzog Friedrich Christian von Augustenburg, 5. juli

1795 • briefe 4, 202.]

'^i&jt ebne äserlegenbeit luage id) e^, Q'w. ^erjogl. ®nrdUaud)t tai

Sed)|le ®tucf ber Jporen i,n ubcrreid^en. 3»

T>ie ©legien, weld^e e^ entbalt, ftnb inellcid)t in einem ^n frencn

$:Dne gefd)rieben, nnb uieUeid^t b^^ite ber ©egenilanb, ben fte bebanbeln,

ffe Don ben J^oren anöfd)lief;en füllen. 5(ber He t)oi)e pDetifd)e @d>Dnbeit,

mit ber fie gefdirieben ftnb, riß mid) bin, nnb bann geflebe id), iAB id)

jTOar eine conüentionelle , aber nid>t He reabre nnb natiirlidie ©ecenj^ 35

babnrdi verleßt glaube. 3d> werbe in einem fiinftigen vStücfe be^

3Durnalö mir He Jvrei)^eit nebmen, mein ©lanbem^befenntniß nber ta6,

wa^ bem T'iditer in 9tiicfftd)t anf Mi 3(n|lanbige erlanbt nnb nidu

erlanbt i\t, ansfiabrlid^ abzulegen.

37 vgl. oben 32, 8
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g

[Karl August an Schiller, 9. juli 1795: Karl Augusts erstes anknüpfen

mit Schiller s. 12.]

Die @(cgicn i)atten mir fe^r TOof)l gefallen, ba ft'e mir ber Qlut^or

5 Dorla§ ober 6ererjäf)tte ; tnbegen glaubte id) immer er würbe ft'e nod)

ema^ liegen tagen, cf)e er ft'e offentlid) erfd^einen ließ. 2Benn \ie Dor

bem 3)rucf in ben J^anbcn mel^rerev 5ve«nbe waren gegeben morben, fo

würbe man i>ieUeid)t ben Qlntor iiermod^t baben einige ^n rüflige ©e=

banfen, bie er mcrtlid> an^^gebrücft bar, blo^ erratben .^u laßen ; anbere

1° unter gefdimeibigeren 2Benbungen mit^utbeilen, nod^ anbere ganj ju unter=

brücfen: bie ^üvö:)t wirb immer ben mir erregt, wenn id) etwa^ in

einem neuen genre i^on einem @d)rift(tcUer auftreten febe bellen O^abme

imponirt, unb wo tai üBerf nod) nid^t ben potlfornmenften ©rab ber

^lu^bilbung erbalten i)at, baf; fo viele 0]ad)abmer bann bin^ugefdnvDmmen

^5 fommen, weldie burd) iie gefd)macflDfeften Geuleen ben 3iugenbliif ober

bie Epoque weiter i)imni fd)ieben wo bie beutfd^e Sittcratur wirflid)

ben ©rab oon Humanität erlangen wirb, nad) weld)em alle ed)rift(leUer

ftrcben, benen eö ernftlid) an ber <Sad)t gelegen i(l. ®ie fd)Dnen 2öeiber

baben jwar bie @igenfd)aft, bai5 fte fid) juweilen ein 93ergnügen mad)en

20 moden ju erftnben unb ju tragen, bie allen ^f^ad^abmerinnen lad^erlid)

(Tebn, wenn biefe nid)t bie ^ilbung unb ben tact be:)m anlegen berfelben

ber ©rfünberin befi^en; unb biefe^ ©leidmig fonnte mand^mabl auf 2)id)ter

ober 93earbeiter eine^ neuen genre^ pagcn, unb mand)e fdmftlid)e l^urd)«

laßungen entfdnilbigen, aber id) folte tvd) glauben, ta^ alle biejenigen

25 weld>e burd) ben ^'labmen ben ibnen M^ ®d)i(ffal oerliebn i)<xt, ju 2}or-

(lebern unb ©tammbaltern be^ litterarifd)en 23olfe6 geftempelt ftnb, biefe

Faunen oerbannen fotlten.

^Serjeiben @ie eö meiner ß'"mpi)ri wenn id) irre.

h
3° [Körner an Schiller, 16. juli 1795: briefwechsel 3, 274.]

©oetbe^ (Plegien f)CiUn mir oielcn ©enuß gegeben, ©inige waren

mir ganj neu. Rubere erfannte id> wieber, tie er un^ oorgefagt f)atte.

^llüd) glaube id) wenigflenö eine oon ibm gebort ju baben, bie id) bif»;

nid)t fanb.

35 i

[Baggesen an Reinhold, 19. juli 1795: briefwechsel 2, 46.]

Sie ©legien (tk gewiß oon bem crbabencn ^Brauer in 2Beimar

ftnb) empören im ©anjen, meinet Urtbeilß, tie @ittlid)teit, unb in Zi)eiktt

bie Sittfamfeit.

32 vgl. oben 49, 34
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k

[Schiller an Goethe, 20. juli 1795: briefe 4, 214.]

2Baö td) untevbciTen üdh fcem (Jentaur erfahren, flang nod^ ganj gut.

Uebev btc ß'lcgien freut fid) alle^ uub ntemaub benft büvan, \\&) baran

;^u ffanbalifieren. 5

1

[Schiller an Körner, 20. juli 1795: ebenda 4, 213.]

3SDn @Detf)cn& ©tcgieu 4tnb tk berbflen lücggelaffen roovbcn, um bte

Decenj tndit .^u febv ;\u bcteibigen.

m 10

[Dalberg an SchiUer, 25. juli 1795: briefe an Schiller s. 236.]

©ßtcnö ©legten finb fürtrefltd). ®te ubertrefcn bünft mir £)c»tb,

^ropers unb (Jatutt, unb ft'nb benen ?:tbuKtfd)en ©legten an ©d^ßn^ett

a^ultdv

n 15

[Charlotte von Stein an Lotte Schiller, 27. juli 1795: Charlotte von

Schiller 2, 301.]

.^erberö Urtf)cil über bte ©legieen i(l mir uidu befannt gercorben,

aber \&) xo\\H 3^uen gewiß plaubern, fobalb xA-^ etroa^ f)Dre, lüeil @te es

n)ünfd)en. T)aö meinige ift j^n unbebcutenb barüber, benn x6) ^abe für 2°

biefe ^rt ©ebid^te feinen @inn. 3n einer einzigen, ber fed)(Ten, mar

etiüa^ ron einem innigeren ©efii^l; id^ glaube, X)Oi.% fte fd)ijn ftnb, fte

tl^un mir aber nid)t i»dI)1. 2Benn 55?ielanb üppige ®dnlberimgen mad^te,

fo lief e5 bDd> snleht auf ^oral l)inau^, ober er uerbanb H mit ridicules,

foinel id) bavon gelefen ^abe. %\.\A) fd)rieb er biefe @cenen nid^t uon \\&\ felbfl. 25

^ei (Gelegenheit biefer ©legiecn fagtc J^erber ber ^erjogin, ©oet^e

fei in 3f«lifn fe^r ftnnlid^ geworben, i^n aber ^<(bi e^ bafelbft angeefelt.

!Daß ber ^erjog an ©dnller einen ^rief über \)\e\t ©legieen gefd^rieben,

l^abe \&) t?on ber J^erjogin gebort; aud) fagte \it mir etma^ auö «SdnUerö

95rief an ben Ji^erjog barüber. 3°

o

[Böttiger an Schulz, 27. juli 1795: Goethejahrbuch i, 318.]

3u ben merfitjürbigften ©rfd)einungen an unferm literarifd)en Fimmel

geboren ©otbcö ©Icgien im 6. 6tücf ber ^oren. ©^ brennt eine

genialifd)e ©id^terglutf) barinnen, unb fte fTef)n in unfercr Siteratitr einzig. 35

9Iber alle ehrbaren Juanen ftnb empört über bie borbcllmäßige Olacft^eif.

.^erber fagte fef)r fd^on: „er \:}n['c ber 5red)beit ein faiferlid)ej Sufiegel

anfgebrürft. !Die ^oren müßten nun mit bem u gebrudft lüerben." ®te

meiflen ©legten finb M feiner JHücffunft im erften 9taufd)e mit ber ©ante

QSulpiuö gefd)rieben. Ergo — 40

3 „Goethe nennt dieses 4te [6.] stück den centaur, weil seine

elegien einen seltsamen kontrast mit meiner philosophie machen werden"
Schiller an Körner, 25.januar 1795 (briefe 4, 11 1) 28 vgl. oben 51, i

29 dieser brief ist leider nicht erhalten
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p

[Humboldt an Schiller, 28. juli 1795: briefwechsel ^ s. 63.]

lieber bte ©legten ^abe id) nod) gar ni&iU red)te^ gebort, Mi ©innige

aufgenommen, t>a§, wie @te aucf) fd)Dn »ermut^eten, niemanb ^Inflo^

5 itaran nimmt.

q

[Friedrich Schlegel an Aiigust AVilhelm, 31. juli 1795: briefe s. 231.]

2Baä fagjt bu ju ben gotttidien S'Iegien? 2Ba« fagjl bu jum Qbtt'

ü&ien SSil^etni? @age unb finge mir ein fd^one^, feinee unb langet

'° ^ieb baüon.

r

[Humboldt an Schiller, 4. august 1795: briefwechsel ^ s. 67.]

2)er SSrief be^ ^erjogg i(l brollig genug. 1)ie 3bee lüirb wot)i feiner

5rau, fo wie bie ^umanitaet barin Jperbem angeboren. 3nbef; iit er

^5 bod) artig gebadu, unb ee ift immer fiel, ta^ ein ^erjog üt^crhaupt an

fo etxo<i6 benft, unb lüenn e^ if)m einfallt, e^ fo befd^eiben ;unb bijfret

»ertragt, ^ier finbet, tüie gefagt, foüiel id) Ui jctjt ^orte, niemanb an

ben ©legicn %i(Id0.

s

20 [Humboldt an Schiller, 15. august 1795: ebenda^ s. 74. 75.]

^it ©Ot^en^ @adKn ge^t er [Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer]

ül)rigen!< \ef)t glimpflid^ um, felbft mit ben Unterhaltungen unb ber 2teu

©piflel. 1)ie er(te unb tu (Plegien lobt er ungeheuer, ob if)m gleid) ber

tt)a6re ®inn für tk le^tern gewiß fe^lt ....
25 93Dn ben ©legien l^ore i&i tcd) burd^auö mit grpper Qld^tnng fpredicn.

ytüt ©ebicfe hc^t gefagt: „e^ fei) bod) eigentlid) elenbeö Beug, unb @otf)e

ein flol^er '^Jlenfdi."

t

[Humboldt an Schiller, 31. august 1795 : ebenda'^ s. 109.]

30 (Je giebt jefet, eor.^üglid) feit ber '25Dffifd)en @d)ule, eine ^enge

5Kenfd)en, bie, rocnn \k and) inelleid)t nid)t einmal Ot)x ^aben, bod) tie^

affectiren, unb menigften^ nur tai O^ben. Siefe tamentiren nun graufam,

ta^ bloß 93Dß Jpejameter mad)en fonne, unb id) iüei§, mag iö:} über tit

©legien b<ibe ^oren müjTen. 5In ftd) wirb iid) nun freilid) niemanb an

35 fotd^e engbrü(Tige ^enfd)en febren, aber wenn fte in ben @ad^en S'^ed^t,

unb nur Darin Unred)t baben, iicif^ fte 5vleinigfeitcn jur JC'**uptfad)e mad^en,

glaube id^, barf man ft'e bod) nid)t gan^ r'crad)ten.

u

[Schulz an Böttiger, 13. September 1795: Goethejahrbuch i, 317.]

40 ®6tben^ Plegien, tie 2Beimar, Mi i^ixvte, \o febr in Qlufrubr gefegt,

f)abe id) nod) nid)t gelefen, au^ bem fatalen ©runbe, ia$ in ganj ?3litau

fein (Jremplar baoon t)orbanben ift. O, ber roeiblid^en unb mdnnlid)en

9 Wilhelm Meisters lehrjahre 13 vgl. oben 51, i
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Qlbbectten, bie gUntkn fonnen, tet Siebter t)aU an iai Zf)m (fran^ofifcb

bete) get»ad)t, mit fem er fiel) ^müeilen begei^t, alö er in feiner ?Ber=

flärnng bie ©rfd)einungcn in ben (Plegien \at).

V

[Schiller an Jacobi, 5. Oktober 1795: briefe 4, 290.] 5

Darüber baff id) bie @Dtl)ifcl^en ©legien in tie Jöoren anfgenommen

6abe nnb \\o(b fjente barinn auf^unefimen raitlig nnb bereit fenn raürbe,

lüerbe id), icenn nur einigermaßen meine Seit ee erlaubt, offentlid) in

einem fleinen 3luffa6 über bie ®dmamf)aftigfeit ber 2)id)ter ober rote er

fonft betitelt fet)n mag, meine ®rünbe angeben. Sorgen @ie mir alfo nod) 10

bi^ auf biefe @elegeul)eit.

[Humboldt an Schiller, 12. Oktober 1795^ briehvechsel ^ s. 162.]

93Dn @6tf)e bcre iä) f)ier allerlei poffierlid^e ®efdnd>ten er^dblen,

bie oon jivei getauften 3übinncn, bie mit in ßarlebab waren, ^erfommen. 15

5(ufu'rbem ta^ er i^ncn foU erilaunlid^ oiel corgelefen, in ©tammbüd^cr

nnb auf Jrnter gefArieben, nnb i^re ^l^robnctionen corrigirt ^aben, erjd^lt

and) iie eine, bie fonjl ein fef)r fdione? ?Xäbd)cn roar, ia^ er ifinen bie

einzelnen ©elegenbeiteu eriidl^lt O^^be, i^ic ihn 5U ben ©legien veranlaßt,

nameutlid) i<k \n bem 2Ser£^: nnb ber Sarbar beberrfd^t 9^Dmifd^en Sufen 20

nnb ^^t\b\ Dieß UiGt tvd) roof)! aud) auf bie Uuterroürftgfeit iti 3übifd>en

fd)licf;cn, nidir roabr?

X

[August "Wilhelm Schlegel an Schiller, Oktober 1795: Preussische Jahr-

bücher 9, 202.] 25

3n ©ctbe":- (Plegien berrfd^t 9'tDmifd>er ©ei|T: man glaubt 3talidnifd>e

Suft ju atbmeu, it>eun man \it Heil. 3ebe neue Jcrm tu ber ©. auftritt,

tff ein neuer Seroei? feiner Selbfldnbigfeit, aber tie H\tre jvühnbeit bes

5)rannee an ben 91a rur unb Äd)ule gerid)tet werben fcnnte, mod^te

al^ Sepfpiel fe^r gefd^rlid) roerben. 3°

y
[Schiller an Goethe, 4. november 1795 briefe 4, 312.]

3f)re ©legien baben, wie 3bnen ber eingefdMPiTene Srief be? 2).

®ro6 an J>errn uon y?umbclbt geigen ivirb, auäs in ber lateinifd^en 2öelt

einen grPGeu unb gar feinen nnroid>tigen Serounberer geninben. 35

z

[Karl Reinhard an Klamer Schmidt, 1795: Goethejahrbuch 12, 283.]

Wer ^aben Sie benn fd>Dn tie ©legien im fed>ften Stucfe ber Jporen

gelefen? 2ßa6 fagen Sie baju"? Da i|T mebr al& ''Vrcperj. 3« i'fv

Zi)(it id) roei§ nid)tö reitjenbereö. 2ßen galten ®ie für ben 3Set= 40

9 vgl. oben 32, 8 und briefe 4, 328. 372 18 Mariane Meyer,
spätere frau von Eybenberg 20 elegie 4, 28 29 Schiller, Sämmtliche
Schriften 11, 68 33 Gros' brief ist nicht erhalten; der be^^•underer der

elegien war der phUologe Heyne in Güttingeu
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faiTer? ^Otan xkt) allgemein mf ®btt)e. Qlber ich begreife nid>t roie

man t'a? fann. 3* habt mid> auf mehrere 53etten eingeladen ....

Ului\ biinbert antiere voiü iä) eingef)en, ta^ Subiüig Semoiv (in 9tDm) bcr

9SetfajTer tjl.

5 aa

[Humboldt an Goethe, 25. juni 1796: briefwechsel s. 16.]

5ch ^abe mich mtf unglaublichem ^Bergungen hei ber 3Sergleichung

Heiei^ Btüdi [Alexis und Dora] mit anbem berfelben ©attung ber übrigen

neueren Did>ter Derweilt, unb habt barin befonbere ixvei (?igentbümlid)=

10 fetten febr iTarf ausgebrüifr gefunben, tie überbaupt, meinem ©cfnbl

nad^, 3brfn ®id^ferd>arafter i^or^ugsmeife be^eidmen. 2)ie er|Te i\t ^i

aufraUenb, als H% fte irgcnb jemanben entgebcn fcnntc, ee \\i bcr (rrnil,

ben immer aud> ba^ Spiel annimmt, itbalt e« ein f*one^ ©piel i|T, iit

Ziefe, bis ^u ber @ie allemal tie ©mpfinbung ferfolgen, unb ber Umfang,

15 ben Sie ibr geben. S^aber erfd>eint 5. 3?. bie Siebe, felbtl in tbren

leid>reflen QleuBerungcn unb in ibren flüd^iigiTen Qlufroallungen, hei 3bnen

immer grcB, über ben ganzen Sbarafter aufgegoiTen, mir QlUem in ä>er=

fnüpfung gebrad^t, rcllfcmmen frei unb rein unb bDd^ burd)au? rcabr unb

natürlid^. Bo in ben G"legien unb in biefer 3bt)lle.

20 bb

[Alxinger an Böttiger, 25. märz 179": Wilhelm, briefe des dichtere

Alxinger s. 93 = Studien zur vergleichenden literaturgeschichte, SchiUer-

heft s. 350.]

Sie glauben, ©oetbe irerbe burd> feine neue ©pppee alle? iineber

25 gut madien. öBenn er alle? gut mad^en will, fc muß er aud> feine

Siorrebe ^ur (Jpcpee gut mad)en. Üßeld>e ©ecferei) Don fid) felbft ^u

fagen, tie '^Jtufe b^be ibm etoige 3ugenb perlieben. @r liefere imi

einen neuen jungen SBertbcr, einen neuen @ 6 fe pdu 35erli*ingen,

einen neuen (Jlapigo, menn mir feine Qleußerung nid^t für 'Drableren

30 nebmen follen. ?lud> feine ©ntfdntlbiguug mit 'IH-opcr^en? unb ?)tarrial?

ipepfpiel iiT du§er)T labm, ba uufere unb bie 9icmifd>en Sitten fD gan^ i^er=

fd>ieben ftnb. -IH-cper^ burfte es laut fagen, ia^ er eine glürflid^e Ouid>t

bep feiner Jreunbin pgebradit i)ahe. 2Benn aber Jperr fon ©oetbe mit

feiner 3fii'tenif*en iOiatreiTe por bem gan;^en ©eutfchlanb in ben

35 ^oren ben con-cubitum ercrcirt, r»er wirb tai billigen? 2)aö 5lergerlid^e

unb ^InitPBige liegt nid>t in ber Sad^e, fonbern in ber 3nl''>-''i^iwlir^t

;

barin liegt es, tuv- hier uid>t ber Ü^iduer, fpubem ber gebeime dlatt),

bie beftimmte "IVrfon, rebct unb uns feine '^id^tuug, fcnbern eine tüabre

@efd^id>re fd^eint aufiifd)en ^u wollen. ''löenn ftd) ein junger feuriger

40 "^Rann ein ?9ldbd>en b^lt, loer wirb e^ ibm verargen? 2Bir bet)be gewiß

26 vgl. oben 31, 2. Alxinger kannte das gedieht durch Göschen, der

ihm eine abschrift überschickt hatte; vgl. auch Holtei, Dreihundert

briefe i, 4 27 vgl. oben 31, 16 30 vgl. oben 31, 4
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nid)t. 5Benn cv aber auf offenem '^axtte bte Jrcufcen erja^lt, ixe er

eben in if)rer Umavnmng genoffen f)at, werben wir eö t>er;%et()ltcf), ertrdglid)

ftnben? !Dod) fo ein "^Kenfd) fchabet \\d) nur felbft. f^-Mi aber ^nt
öon ©oet^e ad imitationem Martialis anfangen woUfe, unö natürlid)e

®ebred)en, ja fogar Safter oorjurucfen, wie foUten wir un^ bann retten?

[Kömer an Schiller über den musenalmanach von 1798 : briefwechsel 4, 106.]

!Die ©fegten ftnb nid^f of)ne Talent, aber fte tragen ju fe^r tai ®e=

präge einer 01ad)bilbung bcr ©oet^efdien, bie ber SJerfaffer nur f)alb i>er=

iTanben ju ^aben fd)eint. ©ort war bai 6d)welgen gleid)fam nur ein 1°

ftnnlid)e^ ©ewanb, in bem eine genialifd)e 5Ratnr erfd)ien; ^ier i\i ti

eigentfid)e^ Object ber ©arftellung,

dd

[Schiller an Goethe, 20. februar 1802: briefe 6, 355.]

3d) f)abe biefer Zaqe ^f)re (Plegien unb 3bt)lten lüieber getefen unb '5

fann 3f)nen nid)t auöbrucfen wie frifd) unb innig unb (ebeubig mtd)

biefer hd\ti poetifd)e ©eniuö beilegt unb ergriffen hc^t. 3d) wci§ nid>tö

barüber, fclbft unter 35ren eigenen 2Berfen; reiner unb ooUer f)aben Sie

3l^r 3nbioibuum unb bie 2BeIt nid^f au6gcfprod)en.

[Humboldt an Charlotte Diede, 9. September 1833: briefe an eine

freundin 2, 310.]

Daburd) eben ifl bie ^13oeffe oon fo tief unb rein fittlid^ein (Hinflug,

votil ffe ben '5)tenfd)en in ein reinere^, gciflige^ ©ebiet perfekt, bcn

95egierbcn M^ Materielle nimmt, unb tie 95ilber ber ©inbifbung^fraft 25

läutert, ^oefie unb Jlimfl fuf)ren ju oergleid)enber unb nneigennü^iger

Q?efd)auung, unb ^icfjen alfo oon ben f)auptfadilid)ftcn Cluellen aller 3m=

moralitdt, bem ftnnlid)en ©enup unb ber 33egierbc nad) ^cfiR ab. I)a'

burd) wirft ein ©ebid)t ffttlid), fd^on «jeil e^ bid^terifd) ifi, unb abgefeben

pon feinem 3n^alt. @ö fommt picl lüeniger auf bie 2Babl, ale tk Q3e= 3°

^anblung beö Btoffi bei bcmfelben an. S)ieö finbct aud^ auf bie fe^c

fd)Dnen 9tomifd)en ©legieen unb bie ©pigramme ^Inwenbung. 2Bollte

man biefe 3)id)tnngen perbammen, fo mußte man bai^ balbe 9(ltertbum in

bie SSerbammnip Rieben. "SRan ^at aber langft gefüblt, ba^ man babutd)

ber ®ittlid)feit nidu nüßen, unb ber ""Voefie unb bem guten ©efd^macf 35

fd^aben njurbe.

8 Verfasser der im almanach für 1798 s. 204 gedruckten vier

elegien war der maier Keller; vgl. auch Neue briefe Wilhelm von

Humboldts an Schiller s. 191
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Tabulae in Usum Scholarum.
Editae sub cura Johannis Lietzmann.

Wie die vom gleichen Herausgeber und Verlag herausgegebenen
„Kleinen Texte für Vorlesungen und üebungen" es sich zur Aufgabe
stellen, Quellenschriften von geringem Umfang in einer Form und Aus-
stattung vorzulegen, die sie zur Grundlage des wissenschaftlichen Unter-
richts geeignet erscheinen läßt, so sind diese Tafelwerke dazu bestimmt,
das für die historisch-philologischen Fächer wichtigste Anschauungs-
material in einer Gestalt zu bieten, welche technisch allen Anforderungen
der Wissenschaft entspricht und dabei doch einen für den Studenten
erschwinglichen Preis anzusetzen gestattet. Denn es ist allerdings für
den akademischen Unterricht von höchster Bedeutung, daß der Lernende
auch die für die Schulung seines Auges bedeutsamen Lehrmittel selbst

besitzt und sie nicht nur gelegentlich auf den Bibliotheken oder in den
Museen zu Gesichte bekommt. Der Preis von ca. 6 Mark für das ge-

bundene Exemplar wird deshalb möghchst beibehalten werden.

I. Specimina codicum Graecorum Vaticanorum collegerunt

PiusFrauchi de'CavalierietJohannes Lietz-
mann. 1910. XVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck. Geb.
in Leinenband 6 M. Auf Karton gedruckt in ganz

Pergament 12 M.
Diese Sammlung bietet Material zum Studium der griechischen Hand-

schriften-Paläographie aus den reichen für diesen Zweck bisher noch nicht

benutzten Schätzen der Vaticana. 7 Tafeln zeigen die wichtigsten Uncial-

typen vom IV. bis X. Jahrhundert. Auf eine Probe der Minuskelkursive

saec. VIII./IX. folgt dann die Entwickelung der Minuskelschrift vom IX.
bis XVI. Jahrhundert fast durchweg an datierten, vielfach auch lokalisierten

Handschriften gezeigt. Das IX. Jahrhundert ist durch 4, das X. durch 6,

XI. durch 9, XII. durch 5, XIII. durch 7, XIV. durch 4, XV. und XVI.
durch je 3 Tafeln vertreten. Darunter befinden sich 5 Proben der unter-

italischen Schrift vom X.—XIII. Jahrhundert.

Revue des Etudes Anciennes.
L'album, d'une execution materielle parfaite, d'un format commode

est destine k l'enseignement de la paleographie grecque.

Le Musee Beige 1910, Nov.
Le prix de ce beau volume est modique et le met ä la portee de tous.

Wochenschrift für klassische Philologie Berlin, 19. Dez. 1910
Nr. 51.

Unter diesen verbindet keine mit so niedrigem Preise eine gleiche

Reichhaltigkeit, keine vermag also in gleichem Maße ihren Zweck zu er-

füllen. Dies neue Hilfsmittel bedeutet einen großen Fortschritt.

La Cultura, Anno 1910, Nr. 19.

La scelta giudiziosa, l'acurata esecuzione, la sobria e precisa illustrazione,

e il mite prezzo sono tutti eccelenti requisiti per assicurare il successo di

questa pregevole et utile raccolta.

Zeitschrift für das Gymnasial wesen.
Da kommt die höchst saubere Arbeit von PllTS Fkanchi Dei Cava-

LIEKI und JOHANXES LiETZMAN'N, welche ZU einem erstaunlich billigen

Preis 50 wohlgelungene Tafeln und eine lehrreiche Einleitung in lateinischer

Sprache darbietet, gerade recht. Die Reproduktionsmethode mittelst Photo-

graphie und Lichtdruck hat sich auch dieses Mal glänzend bewährt, jedes



Fleckchen und jedes Strichelchen sind wiedergegeben, so daß der Leser

glauben kann, er habe die Originale selbst vor sich.

Echos d'orientj Janvier 1911 (14. annle).

Nous avons trouvS ces reproductions excellentes. — — — Le prix

modique auquel se vend l'ouvrage, reli§, le met ä la portee de tous.

Litera turbericht f ür Theologie Nr. 6, März 1911.

Die Wiedergabe der einzelnen Seiten ist ganz vorzüglich. Jeder

Strich^ jedes Häkchen, jeder Punkt sind deutlich zu erkennen. Die Aus-

wahl ist so getroffen, daß viele Schrifttypen zur Anschauung kommen.

Theologische Literaturzeitung 1911, Nr. 6.

Eine hochwillkommene Gabe in meisterhafter Ausführung, von der

eine Belebung des Interesses und des Verständnisses für Handschriften-

forschung in den Kreisen der Studierenden sicher ausgehen wird.

Bibl. Zeitschrift 1911, Heft 1.

Ein ausgezeichnetes und außerordentlich billiges Hilfsmittel zum
Studium der griechischen Paläographie.

Literarisches Zentralblatt 1191, Nr. 11.

Die gut ausgeführten Schrifttafeln beginnen mit Proben des 4. bis 6.

Jahrhunderts n. Chr., zeigen die verschiedenartigen Schrifttypen bis zum
Jahre 1565 und gewähren somit ein willkommenes Hilfsmittel für philo-

logische und theologische Seminare auf dem Gebiete der griech. Paläographie.

Stimmen aus Maria-Laach 1911, Heft 2.

Das Buch ist allen Freunden griechischer Handschriftenkunde ange-

legentlichst zu empfehlen. Wer es sorgsam durchstudiert, wird sich große

Leichtigkeit im Lesen der Kodizes erwerben.

Literarischer Handweiser 1911, Nr. 4.

Jeder, der sich mit griechischer Paläographie befassen muß, Lehrer
sowohl wie Schüler, wird den beiden Gelehrten Dank wissen, daß sie in

den Specimina ein so billiges und bequemes Hilfsmittel zum praktischen

Studium geschaffen haben. Weiterer Empfehlung bedarf das Werk nicht.

Es empfiehlt sich selber.

2. Papyri Graecae Berolinenses collegit Wilhelm
Schubart. 1911. XXXIV S. 50 Tafeln in Lichtdruck.

Geb. in Leinenband 6 M., in ganz Pergament 12 M.
Auf 50 Lichtdrucktafeln werden nahezu 80 Papyrustexte vollständig

oder in Proben wiedergegeben und damit die Hauptzüge der Schriftent-

wicklung vom Ende des 4. Jahrb. v. Chr. bis zum Beginn des 8. Jahrb.

n. Chr. vor Augen geführt. Urkunden, Briefe und literarische Stücke sind

ohne Sonderung nach Sachgruppen lediglich nach der Zeitfolge geordnet,

wobei den literarischen Texten freilich nur durch Schätzung ihr Platz an-

gewiesen werden kann. Den Hauptzweck, Material zur Einarbeitung in

die Paläographie zu bieten, unterstützen die den Tafeln beigegebenen Text-

bogen, die für jeden Papyrus Herkunft, Zeit, Inhalt und eventuell die

erfolgte Publikation notieren und in beträchtlichem Umfange auch Ab-
schriften der griechischen Texte beifügen, um dem Anfänger die unent-

behrliche Hilfe, dem Vorgeschrittenen die Nachprüfung an die Hand zu

geben. Eine Gruppierung der Papyri nach der Schwierigkeit für die

Entzifferung ist vorangeschickt, um den Lernenden auf den rechten Weg
zu führen. Neben dem pädagogischen Gesichtspunkte wird das Werk als

ein bequemes paläographisches Nachschlagebuch dienen können. Soweit

die maßgebenden paläographischen Ziele es zuließen, wurde darauf Bedacht
genommen, auch inhaltlich wertvolle Stücke abzubilden, so daß die be-

kanntesten Papyri der Berliner Sammlung fast ausnahmslos vertreten sind.



Tabulae in Usum Scholarum.

3. Specimina codicum Latinorum Vaticanorum collegerunt
FrancisCus EhrleS. J. et Paulus Liebaert.
1912. XXVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinen

6 M,, in ganz Pergament 12 M.
Der Präfekt der vatikanischen Bibliothek P. F. EHRLE S. J. hat

in Gemeinschaft mit Abbe LIEBAERT aus den reichen ihm unterstellten

Schätzen zum Zweck des akademischen Unterrichts eine Reihe von wo-
möglich datierten Codices ausgewählt, welche die Entwickelung der lateini-

schen Buchstabenschrift vom IV. Jahrhundert bis in die Humanistenzeit
darstellen. Auf 50 Lichtdrucktafeln (18X24 cm) sind 60 Schrift-
proben in der Größe der Originale wiedergegeben: die einzelnen Tafeln
sind mit Zeileuzählern und erläuternder Unterschrift versehen. Als Text
ist beigegeben eine kurze Skizze der Entwickelung der lateinischen Schrift,

sodann Beschreibung der einzelnen Handschriften mit reichhaltigen Literatur-
verweisen und Umschrift aller irgendwie schwierigen Tafeln. Es werden
Proben von folgenden Schriftarten geboten: Majuskel: Capitalis (Taf.
1—3), Uncialis (4— 5), Semiuncialis (5— 7); Nationalschriften: Italische

Halbcursive (8—9), Norditalische Minuskel (10), Mittelitalische (Beneventaner)
Minuskel saec. IX—XIII (11— 17). Gallische Schrift saec. VIII—IX (18—20),
Insulare Schrift saec. VIII—XII (21—24), Spanische (Westgotische) Schrift

saec. IX- XI (25—26), Deutsche Schrift saec. VIII (27—28). Karo-
lingische Minuskel saec. IX—XI aus Deutschland, Frankreich, Italien,

England (29—35). Gothische Schrift saec. XII—XV aus denselben
Ländern (36—46) mit besonderer Rücksicht auf die Fachschriften (theo-

logische, juristische, philosophische). Humanistische Schrift saec. XV
aus Deutschland, Frankreich, Italien (47—50).

4. Inscriptiones iatinae. Collegit ErnestusDiehl. 1912.

XXXIX S. 50 Tafeln in Lichtdruck, geb. in Leinen
6 M., in ganz Pergament 12 M.

Diese Sammlung lateinischer Inschriften nach photographischen Re-
produktionen beginnt mit den ältesten lateinischen Sprachdenkmälern und
endet mit dem Grabstein Papst Nicolaus V. f 1455, versucht also die Ge-
samtentwicklung der lateinischen Monumentalschrift an typischen Beispielen

zu illustrieren. Die Tafeln 1—11 bringen u. a. den sog. Romulusstein,

Dedikationen aus Pisaurum, Delos und Delphi, die Köche von Falerii, den
Sarkophag des Scipio Barbatus, das S. C. de Bacchanalibus, Proben der

Acta Saecularia und Fasti Praenestini. Die Tafeln 12—24 bieten eine

Reihe von Wänden der vatikanischen Galleria lapidaria, auf denen ca. 450
kleinere römische und italische Inschriften der Republik und 4 ersten Jahr-

hunderte der Kaiserzeit (Tituli sacri, Ostienses, imperatorum, senatorum et

equitum, militum, officialium, negotiatorum artificumque, libertorum, ser-

vorum, sepulcrales) vereinigt sind. Es folgen auf Tafel 25—31 wiederum
größere Denkmäler; Arvalakten, Triumphbögen, Bronzetafeln der Ligures

Baebiani und des collegium salutare Dianae et Antinoi, Proben des severi-

anischen Stadtplanes von Rom u. a. m. Tafeln 32—35 geben die 4 Wände
des Lateranmuseums, welche über 120 datierte christliche Inschriften (v.

J. 71— 557) enthalten. Tafeln 36—50 endlich führen ca. 70 durchweg
datierte mittelalterliche Inschriften, darunter zahlreiche Grabschriften und
Urkunden von Päpsten auf Stein vor Augen. Der einleitende Text bietet

außer Praefatio, Literaturverzeichnis, ausführlicher Beschreibung der einzelnen

Tafeln, Umschrift besonders schwieriger Texte und reichhaltigen Indices (Tabu-

larum conspectus, loci, litterae singulares et compendia, nomina sacra, Notabilia

varia) Zinkotypieen der Praenestinischen Fibel, der Duenosinsohrift, sowie

zahlreicher Graffiti und Wachstaieln aus Pompei zur Illustration der Cursive.



Tabulae in Usutn Scholarum.

5. Handschriften der Reformationszeit, ausgewählt von
Georg Mentz. 1912. XXXVIII S. 50 Tafeln in

Lichtdruck, geb. in Leinen 6 M., in ganz Pergament 12 M.
Dieses in erster Linie zur Einführung in das Quellenstudium der

Reformationszeit bestimmte Tafelwerk dürfte auch in weiteren Kreisen leb-

haftem Interesse begegnen. Auf 50 Lichtdruektafeln (18)x(24) werden etwa

90 Schriftproben vornehmlich der theologischen und politischen Führer
und Förderer der Reformation dargeboten. Die Tafeln enthalten in sorg-

fältigster Faksimilereproduktion Briefe und Aktenstücke, welche auch
inhaltlich für die Entwicklung der reformatorischen Bewegung von Be-

deutung sind: der Text gibt die buchstabengetreue Umschrift und Literatur-

nachweise, bei den weniger bekannten Persönlichkeiten auch einige bio-

graphische Notizen. Vertreten sind folgende Gruppen: Humanisten
(^Erasmus, Reuchlin, Mutian, Pirkheimer, Hütten, Scheurl); Theologen
(Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Cruciger, Amsdorf, Spalatin,

Major, Carlstadt, Agricola, Müntzer, Oslander, Bucer, Brenz. Schnepf,

Wenz. Linck, U. Rhegius, Corvinus, BuUinger, Oecolampadius, Zwingli,

Calvin u. a. m.), sowie die für Ueberlieferungsgeschichte bedeutsamen
Männer (Mathesius, Aurifaber, Veit Dietrich, Roerer, Schlaginhaufen).

Fürsten (die sächsischen Kurfürsten, Georg und Moritz von Sachsen.

Philipp von Hessen, Ulrich von Württemberg, die Braunschweigischen
Herzöge, Georg v. Brandenburg, Albrecht von Mansfeld, Wolf v. Anhalt,

Wilhelm v. Neuenahr, Maria v. Jülich, Elisabeth v. Rochlitz). Kanzler,
Räte und Sekretäre (Christian Beyer, Gregor Brück, Melchior v. Ossa,

F. Burkhardt, Feige, Leonhardt Eck; Hans v. d. Planitz, Eberh. v. d. Tann,
Christ. V. Karlowitz, Fachs, Laz. Spengler, Fröhlich, Gereon Sailer, Joh.

Sturm, Schertlin ; Wolf, Lauenstein, Aitinger, Bing u. a.).

Im Druck ist:

6. Antike Porträts bearbeitet von Richard Delbrück.
Ausgewählte Porträtköpfe auf 60 Lichtdrucktafeln und
zahlreichen Abbildungen im Text.

In Vorbereitung befinden sich:

Bibelatlas bearbeitet von Eberh ajd Nestle. Auswahl
berühmter und historisch bedeutsamer Handschriften

und Drucke der Bibel in allen Sprachen.

Inscriptiones graecae collegit Otto Kern. 50 Tafeln in

Lichtdruck als Hilfsmittel z. Stud. d. griech. Epigraphik.

Vasenkunde bearbeitet von Robert Zahn. Ca. 40 Tafeln

in Lichtdruck, darunter mehrere in Farben, Muster-

beispiele der verschiedenen griech. Vasengattungen von

der trojanischen Periode bis in die römische Kaiserzeit,

vornehmlich nach den Beständen d. Berliner Museums.
Die kretisch-mykenische Kultur bearbeitet von KurtMüller.
Delphi bearbeitet von Georg Karo.
Griechische Bühnenaltertümer bearb. von Marg. Bieber.
Athen bearbeitet von Kurt Müller.
Aitch ristliche Kunst bearbeitet von Richard Delbrück

und Hans Lietzmann.



(Dr. jur. 3(Ibert 3(t)n)

in ^onn a. Ovl)em

gut^er^ matt
in 2lu^tDaf)l

Unter SO?ittt)irfung oon 2(I6ert ?ei$mann

t)erauögegcben öon

Otto Slemen
^rjler ^ant)

^reiö geb. 5.— Wl.

©ie 2(uögabe i^ auf 4 53dnbe ju je 5 CO?arf bered)net, oon
benen üorau^ftd)tIicf) 93anb II im .^erbfl 1912, 33anb III

Odern 1913, 33anb IV 2Öeil)nad)ten 1913 erfci)einen wirb.

Xiiefe neue3(uögabe »iü ben jungen unb alten ©tubenten,

bcn 2;t)eologen, ©ermaniflen unb ^iflorifern bic wicfjtigflen

(Sd)riftett ?utt)erö in einer ben miffenfdjaftlidjen 2(n*

forbcrungen entfpred)enben ^egtform in bie .^anb

geben. 2)iefen 3tt>fcf fonnen bie 33raunfci)tt)eig*SBerIiner 3(uö*

gäbe „für baö d)riillicf)e ^auö" unb bie öon 5. Böhmer

beforgte „für baö beutfcf)e SBoIf" mit i^ren mobernitlertcn

beutfd)en unb überfe^ten rateinifd)en 2ejten naturgemd^ ni(f)t

erfiilten, bie(5rlanger unb bie biöl)er einjig tt)iflrenfd)aftlid) braud)#

bare SGBeimarer 3(uögabe |Tnb aber für bie meiflcn unerfd)tt)inglid).



Unfere 3(uögabe bietet bie beutfd)en 5e£te in biplomattfcfj

genauer 2Öieberga6e ber Driginalbrucfe unter Söefeitigung

ojfcnbarer X)rucfoerfet)en : aud) bie alte 3nterpunftion i(lt nur

ba gednbert »orben, wo |Tc geeignet war, ein anbauernbeö

30?i^öerfldnbni^ ju crjeugen. 3n allen biefen ^dlten gibt ber

fritifd)e 3tpparat Aber ben 33efunb ?Red)enfd)aft. X)ie latei;=

nifd)en 2:ejte fonnten auö t9pograpl)ifd)en ©runben nid^t ebenfo

bet)anbelt merben: t)ier jtnb bie jal)lreicl)en 2(bfurjungen auf*

gelofi, aucf) ifl burd) mafüolle SO?oberni|terung ber 3uterpunftion

baö SSerftdnbniö erleidjtert werben. Über tt)eiterl)in bcgegnenbc

@ct)tt)ierigfeiten l^elfen bie 3(nmerfungen l)intt)eg. Sie @in*

leitungen ju ben einzelnen ©d^riften |tnb m6glid)fl: furj get)alten.

Sie geben Sßeranlaffung unb Seit ber 3(bfafl"ung unb bcö

©rucfeö ber @d)riften an, jeigen unter ^inweiö auf bead)tenö*

werte mobcrne Literatur @e|Td)t^punfte an, unter benen fie ju

lefen ftnb, greifen aber ber ?efture in feiner ÜBeife üor unb

Äberlajfen bem ?efer bie Sßilbung beö Urteilt. 3ur bequemen

3(uffinbung üon Zitaten finb bie ©eiten ber Weimarer unb

(^rlanger (1. unb 2,) "äu^ahe am fdanti angegeben. Wlan

oergleid)e bie beigefugten ^robefeiten.

Tiit 3(uött)a^l ifl rein l)ijlorifd) orientiert unb foU 2utl)erö

(Stellung in ber 9leligionö#, Äird)en*, 2)ogmen*, Äultur* unb

?iteraturgefd)id)te flarmad)en unb, obglcirf) nur ein Heiner

3;eil ber 5Öerfe ?utt)er^ bargeboten werben fann, bod) ben

„ganjen ßutt)er" jeigen.

Um bie 33enu^ung ber 3(u^gabe im (Seminarunterrid)t,

fowie bie allmdt)lid)e 3(nfd)affung ju erleid)tern, l)at fid) ber

3Serlag entfd)loiTen, jeben 33anb ot)ne ^reiöert)6t)ung aud)

einzeln abzugeben.

©ie Q3cr(ag^l)anb(ung ©er Herausgeber
X Wlavcu€ Sc a, 5ßeber'ö SSerlag ^rof. ^ic, 2)r. Dtto Giemen

53onn 3tt>icfau i. @.



^. gjiQrcu^ utib g, 'IScber'^ Verlag in %onn

aitbeutf^
aSon Ulnla bi^ Seibni^

3um ©ebraud) für l^o^ere ©dnilcn aujgeraal^lt unb erläutert od«

3n deinen gebunben 2,50 ?D?arf

^^\tc@tücfeberüor[iegenben@ammIung ftnb ni(i)tnad)tt)ifl"en*

^m>^ fcf)aft[id)en @e)Td)t^punften auögett)dt)It, fonbern fo, bag )tc

nur narf) 3nl)alt unb ^orm muilergultige 3(bfcf)nitte barbieten,

bte unget)eud)elte ^reube unb ^öegeiilerung für unfere SSorjeit

crmecfen unb hk ©cf^uler ju weiteren ©tubien anregen foKen.

3(uöfut)rlid)e (Erläuterungen ftnb t)injugefügt über tie

Stellung ber einzelnen ©tücfe unb X)icf)ter in ber literarifct)en

(Jntrcicflung, 33iograpl)ifcf)eö, @prad)Iicfieö unb worüber fonfl:

?et)rer unb ®d)üler 3(uffldrung wünfd^en. Üßorter unb

g^ormen, bereu (Sinn au^ ber Überfegung nid)t unmittelbar

ftar i^, ftnb in einem fleinen 2B6rterburf) erftdrt.

3(ltbeutfdi will in bem gemeinüblid)en Sinn oerjlanben

fein, ba^ bamit hie beutfd^e SSorjeit bii in ben "Knfana, be^

18. 3ai)rl)unbertö gemeint i]t. 2)en @rf)riftfteUern ber neu*

beutfd)en ^dt »om 16. bi^ 18. 3al)rt)unbert gönnen ia bic

beutfd)en ?efebüd)er meift aucf) fd)on ein 'Pld^dien, barum
fd)ien eö angebracf)t, au^ ber ^eit öom 16. 3abrt)unbert ab

bier wefentlidi nur folcf)e groben barjubieten, bie inbaltlid)

(gprarfie unb Literatur ibre^ S^italter^ bebanbeln, wie be*

fonberö bie legten 3(bfd)nitte auö Cpi$/ ®ct)upp unb ?eibnig.

SBefonbere 33earf)tung fd)ien baö Solf^lieb ju oerbienen.

3u ibm offenbart jTcfi eine oft wunberooüe (Jinbeit oon 2Bort

unb ÜBeife; hai ^oiHlieii bUibt (ebenbig nur burcf) feine

SD?eIobie. ^ie öorliegenbe SSoIBIieberabteilung, bie, foweit

beutfcf^e ?efebüd)er in 33etrarf)t fommen, wob^ ben erften

SSerfud) barfleüt, mit bem Sejte and) bie 2Beife ju 2ßort

fommen ju taffen, will ben @inn für bie ®ef(i)icfite bee

beutfd)en SSoIföüebeö wecfen unb fd)drfen t)elfen; )Te wiü

aber and) baju beitragen, ba^ bie SSoIt^Iieber im ©efange

weiter getragen werben. 33ei ber ®abl öon 5ejt unb

SD?elobie würbe moglicbil auf bie dlteilen ?eöarten jurücf*

gegriffen, obne bag babei fpdtere, aber wertooüe unb burch

ibre groge ^Verbreitung aH öoIBtümlirf) anjufpredienbe

?^ormen ju furj gefommen wdren.
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KLEINE TEXTE FÜR VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN
HERAUSGEGEBEN VON HANS LIETZMANN

1 Das Muratorische Fragment und die monarchianischen prologe zu
den evangelien, hrsg. v. H. Lietzmann. 2. Aufl. i6 S. 0.30 M.

2 Die drei ältesten Martyrologien, hrsg. v. H. Lietzmann.
2. Aufl. 18 S. 0.40 M.

3 Apocrypha I : Reste d. Petrusevangeliums, d. Petrusapocalypse u. d.

Kerygma Petri, hrsg. V. E. Klos term ann. 2. Aufl. 16S. 0.30 M.
4 Ausgewählte Predigten i : Origenes homilie X über den propheten

Jeremias, hrsg. v. E. Klostermann. 16 S. 0.30 M.
5 Liturgische Texte i : Zur gesch. d. orientalischen taufe u. messe im

2. u. 4. jahrh., ausgew. V. H. Lietzmann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M.
6 Die Didache, mit kritischem apparat hrsg. v. H. Lietzmann.

3. Aufl. 16 S. 0.30 M.
7 Babylonisch-ASSYRISCHE Texte, übers, v. C. Bezold. L Schöpfung

und Sintflut. 2. Aufl. 24 S. 0.40 M.
8 Apocrypha ii: Evangelien, hrsg. v. E. Klos term ann. 2. Atifl.

21 S. 0.40 M.
9 Ptolemaeus Brief an die Flora, hrsg. v. A. Harnack. 10 S.

0.30 M.
10 Die Himmelfahrt des Mose, hrsg. v. C. Giemen. 16 S. 0.30 M.
11 Apocrypha iii: Agrapha, slavische Josephusstücke, Oxyrhynchusfr.

1911 hrsg. V. E. Klostermann. 2. Aufl. 26 S. 0.50 M.
12 Apocrypha iv: Die apokryphen briefe des Paulus an die Laodicener

und Korinther, hrsg. v. A. Harnack, 2. Aufl. 0.40 M.
13 Ausgewählte Predigten ii: Fünf festpredigten Augustins in ge-

reimter prosa, hrsg. v. H. Lietzmann. 16 S. 0.30 M.
14 Griechische Papyri, ausgewählt und erklärt v. H. Lietzmann.

2. Aufl. 32 S. 0.80 M.
15/16 Der Prophet Amos, Hebräisch und Griechisch, hrsg. v. J. Mein-

hold und H. Lietzmann. 32 S. i.oo M.
17/18 Symbole der alten Kirche, ausgew. v. H. Lietzmann. 32 S.

0.80 M.
19 Liturgische Texte n : Ordo missae secundum missale romanum,

hrsg. V. H. Lietzmann. 2. Aufl. 32 S. 0.40 M.
20 Antike Fluchtafeln, ausgew. u. erklärt v. R. W ü n s c h. 2. AufL

31 S. 0.70 M.
21 Dle Wittenberger u. Leisniger Kastenordnung 1522, 1523,

hrsg. V. H. Lietzmann. 24 S. 0.60 M.
22/23 JÜDiscH-ARAiLÄiscHE Papyri AUS Elephantine Sprachlich und

sachlich erklärt v. W. Staerk. 2. Aufl. 38 S. 1.30 M.

24/25 Martin Luthers geistliche Lieder, hrsg. v. A. Leitzmann.
31 S. 0.60 M.

26/28 Lateinische christliche Inschriften mit einem anhang jüdischer

Inschriften, ausgewählt u. erklärt v. E. Diehl. 48 S. 1.20 M.

29/30 Res gestae divi Avgvsti, hrsg. u. erkl. v. E. Diehl. 2. Aufl.

40 S. 1.20 M.
31 Zwei neue Evangelienfragmente hrsg. u. erkl. v. H. B. Swete.

15 S. 0.40 M.
32 ARAiLÄiscHE Urkunden z. gesch. d. Judentxims im VI u. V jahrh.

vor Chr. sprachl. u. sachl. erkl. v. W. Staerk. 16 S. 0.60 M.

33/34 SUPPLEMENTUM Lyricum, neue bruchstücke von Archilochus Al-

caeus Sappho Corinna Pindar ausgewählt u. erklärt v. E. Diehl.
2. Aufl. 44 S. 1.20 M.

35 Liturgische Texte ni: Die konstantinopolitanische messliturgie vor

dem IX Jahrhundert v. A. Baumstark. 16 S. O.40 M.
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36 Liturgische Texte rV: Martin Luthers Von Ordnung gottesdiensts,

Taufbüchlein, Formula missae et communionis 1523 hrsg. v. H.
Lietzmann. 24 S. O.60 M.

37 Liturgische Texte V: Martin Luthers Deutsche Messe 1526 hrsg.

V. H. Lietzmann. ib S. 0.40 M.
38;'40 Altlateinische Inschriften hrsg. v. E. Diehl. 2. Aufl. 92 S.

2.40 M., gbd. '2.80 M.

41/43 Fasti Consulares Imperii Romani von 30 V. Chr. bis 565 n.

Chr. mit Kaiserliste und anhang bearbeitet von W. Liebenam.
128 S. 3 M., gbd. 3.40 M.

44/46 Menandri reliquiae nuper repertae hrsg. v. S. Sudhaus. 65 S.

1.80 M., gbd. 2.20 M.

47/49 Lateinische altkirchliche Poesie ausgewählt v. H. Lietz-
mann. 64 S. 1.50 M.

50/51 Urkunden zur Geschichte des Bauernkrieges und der
Wiedertäufer hrsg. v. H. Böhmer. 36 S. 0.80 M.

52/53 Frühbyzantinische Kirchenpoesie i: Anonyme hymnen des

V—VI Jahrhunderts ediert v. Dr. Paul Maas. 32 S. 0.80 M.

54 Kleinere geistliche Gedichte de:s xii Jahrhunderts hrsg. v.

A. Leitzmann. 30 S. 0.80 M.

55 Meister Eckharts Buch d. göttlichen Tröstung u. von dem
edlen Menschen hrsg. v. Ph. Strauch. 51 S. 1.20 M.

56 POMPEIANISCHE WaNDINSCHRIFTEN UND VERWANDTES aUSgewäMt
V. E. Diehl. 60 S 1.80 M.

57 Altitalische Inschriften hrsg. v. H. Jacobsohn. 32 S. 0.80 M,
58 Altjüdische liturg. Gebete hrsg. v. W. Staerk. 32 S. i.oo M.

59 Des MiSnatraktat Berakhoth in vokalisiertem Text herausg.

v. W. Staerk. 16 S. 0.60 M.
60 Edward Youngs Gedanken über die Original\verke übersetzt

von H. E. V. Teubem hrsg. v. K. Jahn. 46 S. 1.20 M.
61 Liturgische Texte vi : Die Klement. liturgie a. d. Const. apost. vni

mit anhängen hrsg. v. H. Lietzmann. 32 S. 0.80 M.
62 Vulgärlatein. Inschriften hrsg. v. E. Diehl. 180 S. 4.50 M.,

gbd. 5 M.
63 Goethes erste Weimarer Gedichtsammlung mit Varianten hrsg.

v. A. Leitzmann. 35 S. 0.80 M., gbd. 1.20 M.
64 Die Oden Salomos aus dem syrischen übersetzt mit anmerkungen

von A. Ungnad und W. Staerk. 40 S. 0.80 M.
65 Aus der antiken Schule. Griechische texte auf papyrus holztafeln

ostraka ausgew. u. erklärt v. E. Ziebarth. 23 S. 0.60 M.
66 Aristophanes Frösche mit ausgewählten antiken' schollen herausgeg.

V. W. Süss. 90 S. 2 M., geb. 2.40 M.
67 Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten hrsg. v.^E. Schröder.

56 S. 1.20 M.
68 Lateinische Sacralinschriften ausg.v. F. Richter. 45 S. 0.90 M.
69 Poetarvm vetervm Romanorvm reliquiae selegit E. Diehl.

165 .S. 2.50 M., geb. 3.— M.
70 Liturgische Texte vii : Die Preussische Agende im auszug hrsgeg.

V. H. Lietzmann. 42 S. 0.80 M., geb. I.— M.
71 Cicero pro Milone mit dem commentar des AscoNivs und den

Scholia Bobiensia hrsg. v. P. Wessner. 1.60 M., geb. 2.— M.
72 Die Vitae Vergilianae und ihre antiken quellen hrsg. v. E. Diehl.

60 S. 1.50 M.
73 Die Quellen von Schillers und Goethes Balladen zusammen-

gestellt V. A. Leitzmann. 51 S. 3 Abb. 1.20 M., geb. 1.50 M.
74 Andreas Karlstadt von abtuhung der bilder und das keyn

bedtler vnther den Christen seyn sollen 1522 und die Wittenbei^ei

beutelordnung hrg. v. H. Lietzmann. 32 S. 0.80 M.
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75 Liturgische Texte vm : Die Sächsische Agende im auszug hrsg. v.

H. Lietzmann. 36 S. 0.80 M., geb. i.— M.
76 Auswahl aus Abraham a. S. Clara hrsg. v. K. Berts che. 47 S.

I.— M.

77 HrppocRATis de aere aquis locis mit der alten lateinischen Übersetzung

hrsg. V. G. Gu..n.d pr_rnja.nu,^ io_ S 1.20 AI. -

Zeitalters

— M.
es Neuen

sgeg. von

1.40 M.,

didit Dr.

. über die

1.60 M.
d erklärt

riedrich

;. 1.50 M.
fürstentiun

I.— AI.

usgeg. von

ÜNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Index File."

Made by LIBRARY BUREAU

9

9

9

9

9

9

^

?

I

I

136 S. Bros3i. 3.40 M., geD. 3.00 M.
102 Die Generalsynodal- Ordnuxo hrsg. von A. Uckelej'. 20 S.

0.50 M.
103 Die Kirchengemeinde- und Synodalordnung f. d. Provinzen

Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien u. .Sachsen hrsg.

V. A. Uckeley. 36 S. 0.90 M.




