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ßtatu& ft\)tnann&

3<icob SRciblt), Dr.

Beatus Nhenanus

Jacob Màhly, »r



„Non enim ex curum numero sum, qui aliud blaterant, aliud in pectore'cUusum

gestant; sentit animus cum calamo, Lingua cum corde."

«ftbenanug an fH c u tfi r 13.

„kion enim ex eoeum numero sum, qui sliuck KI»tees>ul, »liuck in pecloee cliusum



$8eatu$ &bemnn&.

¦HJie «Aufgabe einer SebenSbefdjret'bung würbt'g ju crfüUen,

hat »on jeher für eincS ber fcbwierigffen Unternehmen gegot*

ton — unb mit Recht; benn ein Seichtes iff cS jwar unb be*

barf fjödjffenS einigen gleigeS, ättgero, in ber 3eit gegebene So*

benS»erfjältniffe jufammenjutragen unb, im bödjffcti gaüe nod),

baS Srodoue unb Unfünffferifcbe einer foldjcn «Waffe burd) hie

unb ba eingeffreute Rotijen über bon innern Kern unb griffigen
©ehalt beS ju Sdjilbemben ffüfffg ju madjen unb gleid)fam

burch Staffage ju beleben — ein SlnberoS aber freilid) iff öS,

fein Object in eine foldje Selettdjtung ju rüden, bag alle feine

Sfjet'le unb ©lieber nt'ajt nur in böcbffer Klarheit unb Durch*

ffctjtigfeit »or uns ffchen, fonbern aud) aüe garbeit ber Hinge*

bung an ffd) Wieberfpiegeln unb unS beren Serhältniffe wie in
einem «WicrocoSmuS fdjauen laffen. Denn nichts fleht für fleh

»erolnjelt ba, fonbern iff gefnüpft mit bon Sanbon bor Kinb*
febaft an feine Umgebung unb feine 3oit, mit bon Sanben ber

Serwanbtfcbaft an Slebnlt'djeS, Waß neben t'hm ffa) bcröorttjut;
am aUcrwenigffen lägt ffd) auS ber 3eitgefdjidjfc heraus ein

groger «Wann fdjälen, »on »ein man oft jwcifeln fann, bat

feine 3eit ihn ober hat er feine 3eit gcfd)affcn. Unb wenn tpfer

bor Goittcibcnjpunft fcincS «BirfenS mit bein feiner 3eit oft

ungefuebt einem 3ebon »or bie Slugen tritt, fo muffen »ir bei

Slnborn unfern Süd fdjon mehr fdjürfen, bie, wenn gleid) groge

«Wänner, bod) nidjt fo unmittelbar in Daß ©ctriebo beS 3oit*

Beatus Rhenanus.

Wik Aufgabe einer Lebensbeschreibung würdig zu erfüllen,

hat von jeher für eines der schwierigsten Unternehmen gegolten

— und mit Recht; denn ein Leichtes ist cs zwar und

bedarf höchstens einigen Fleißes, äußere, in dcr Zcit gegebene

Lebensverhältnisse zusammenzutragen und, im höchstcn Fallc noch,

das Trockene und Unkünstleriscke einer solchen Masse durch hie

und da ringcstrcute Notizen übcr den innern Kern und geistigen

Gehalt des zu Schildernden flüssig zu machcn nnd gleichsam

dnrch Staffage zu beleben — ein Anderes aber frcilich ist es,

sein Object in eine solche Beleuchtung zu rücken, daß alle seine

Theile und Glieder nicht nur in höchster Klarheit und

Durchsichtigkeit vor uns stehen, sondern auch alle Farben der Umgebung

an sich wiederspiegeln und uns deren Verhältnisse wie in
einem Microcosinus schauen lassen. Denn nichts steht für sich

vereinzelt da, sondern ist geknüpft mit den Banden dcr Kindschaft

an seine Umgebung nnd seine Zcit, init den Banden dcr

Verwandtschaft an Aehnliches, was neben ihm sich hervorthut;
am allerwenigsten läßt sich aus der Zeitgeschichte heraus ein

großer Man» schälen, von dcm man oft zwcifeln kann, hat
seine Zeit ihn oder hat er seine Zcit geschaffen. Und wenn hier

der Coincidenzpunkt seines Wirkens mit dcm seiner Zeit oft

ungesucht einem Jeden vor die Augen tritt, so müssen wir bei

Andern unsern Blick schon mchr schürfen, die, wenn gleich große

Männer, doch nicht so unmittelbar ,'n das Getriebe deS Zeit-
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ffroineS fid) hineingeftürjt haben, unb bic Schwierigfet't eineS

foldjen Slufft'nbeiiS ffeigt in bemfelben Serhältniffe, als bfe

thatfräftigen ffdjtbarcn Sleugeriingen ber ju Säjtlbcrnben fei«

teuer uub geringer ffnb Giticn «Wann nun, ber in bic eben

erwähnte .Klaffe gehört, Ijab' idj nur ju fdjilbent »orgenominen
unb midj StnfangS ber Hoffnung hingegeben, bag, wenn audj
bie Sercdjtigung feiner Stograpljie nt'cbt in bem «Waage »or.
hanbett fei, wie bei anbern iljn übcrffrahlenbeu unb weit nadj«

haltiger wirfenben 3oitgenoffen, ffe bodj audj jugeffanben wer«

ben miiffc; unb nidjt biefe Hoffnung iff eS, bic midj jcgt am
Gnbe meiner Slrbeit gctäufdjt bot, fonbcrn eine anbere, bie aber

»t'eUeidjt audj jener »en legten Sdjimmer raubt: Gin längff
cntfdjwuiibencS Sehen wieber attSjufi'iUen uub als ein runbeS

Sifb beut griffigen Slugc binjuffeUen, braudjt eS Stoff ju aller«

erff unb biefcr hat fidj im Serlaufc ber Unterfiichung nicht fo

ret'djlt'dj herauSgeffcllt, als id) ju Slnfang wünfcfjte unb hoffte;

Umriffe habe id) wol)l fotiffruircn fönnen, aber ffe ffnb »iel«

let'djt fdjatteiibaft unb farblos, unb um mit gleifdj unb Slut
auSjufüUen hab1 idj linfS unb rcdjtS auS Rabe unb gerne ^nbaft
herausgreifen unb in bic Sücfcn meines ©cgcnffanbeS cinfdjieben

muffen. 3n biefem ©cffänbnig liegt ein Sorwurf, aber aud) ein

Sroff;ein Sorwurf, weif idj trog biefem gefühlten «Wangcl meine

Slrbeit öorjtilegon wage, ein Sroff aber, weil meine Sefer babiird)

genöthigt ffnb, aUe Slnfprürtje, bic man fonff mit Reibt an eine

»ollfoinincuo unb abgerunbete SebenSbefdjreibung ffellt, bei Seite

ju laffen — unb waS nun jenes «Jßagnig betrifft, fo möge bie

pietät erfegen, waS »er wiffenfajaftl leben Scredjtigting »ielleidjt

abgeht, iff bodj ber «Wann, ben id) ju febilbern gebenfe, mit

unferm Saterlanbe, ber Scbwei;, befonberS aber mit unferer

engeren Heimat Safel') auf mannigfache «Beife »erfnüpft unb

') Der Umftanb, bafj ber Skrfafftt »ertteaenber «Sdjrift ein Skflcr ift, maß

bic barin »ertemmenben, tiic unb ba ini 'Detail gebenbe 93afttienfia ent«

fdjutbigen.

Jn dicstm Gcständniß licgt cin Vorwurf, aber auch cin

Trost; ein Vorwurf, weil ich trotz diesem gefühlten Mangcl mcine

Arbcit vorzulcgcn waqc, ein Trost aber, wcil meine Leser dadurch

genöthigt sind, alle Ansprüche, dic man sonst mit Rccht an eine

vollkommene und abgerundete Lebensbeschreibung stellt, bei Seite

zu lassen — und was nun jenes Wagniß betrifft, so möge die

Pietät ersetzen, was der wissenschaftlichen Berechtigung vielleicht

abgeht, ist doch dcr Mann, dcn ich zn schildcrn gcdcnkc, mit
unserm Vaterlandc, dcr Schwciz, bcsondcrs aber mit unserer

engeren Heimat Basel ') auf mannigfache Weise verknüpft und

Der Umstand, daß dcr Vcrsassir »crlicgcndcr Schrift cin Baêlcr ist, mag

die darin Vorkommenden, hic nnd da ins Detail gehende Basiticnsia

entschuldigen.
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»erbunben burd) bie Rahe feiner Saterffabf, burd) ben regen,
bcfonbcrS »on ihm bis anS Gnbe feincS SebettS treu unterhat*
tonen Serfrljr jmt'fdjeu ben beiben Stäbten, ja burd) fein »ief*

jährigeS Serweilen unb «Birfen in unferm Safef felbff, weldjeS

baburd) feine anbere Heimat geworben iff. Son SeatuS
«R he na tut S fprcdje idj, bem «Witarbeiter unb treuen greunbe

beSjeiiigen Heroen, um beffen wiüen or attein fchon eine SteUe

in unferm Slnbenfen »erbt'ent, ber 3ierbe, wie feines 3abrbttn*
bertS, fo unferer Stabt — beS DcffboriuS GraeinuS. Dag bie

3eit, innerhalb weldjer fein Sehen ffd) bewegte, baS fünfjeljnto,

juinciff aber baS fedjSjchnto 3abrbimbert, an einer gülle grog*

artiger Greiguiffe unb weltgcffaltenber 3been eineS ber reidjffen

iff, weldjc bie *Beltgefcbicf)te feiint unb foinit ffetS erneuter Se*

trachtung würbig, weil} 3eber, ber au bon Rainen SutberS unb

an bie »on ihm ausgegangene Sewcgung benft. greif idj war unfer

«Wann ein ©elehrter, unb biefe iff man gewohnt um fo mehr

jurüdgejogen in Die StiUe ihres StubiorjiminerS ju feben, je

wilber braugon bie gfutb ber Segebenheiten »orübcrfauSt; aber

oft muffen ffe heraustreten, fei'S bag bio «Wahnuug beS ®e*

wiffenS ju mächtig iff, fei'S bag ffe wiber -Bitten in ben Strubel

mit bineingeriffen werben. Unb biefeS traf theilweife bei

GraSinuS ein; in wie weit fein greunb ba»on berührt würbe,

»erben wir feben. Slber wo foUen »ir bie Spuren fudjen?

Dor eigentlichen uub aUgemoinen ©efebiebte ffnb ffe nicht fo

beutlidj aufgobrüdt, bag ffe an jebem «Weitfdjenalter ffetS wie*

bor frt'fd) »orüborjögon, ffe geben ffdj nt'cbt ftinb in ber leben*

bt'gen Ueberlieferung, fonbern muffen jtifaminengolefen werben

aus «Bort unb Schrift, benn biefe ffnb eS »or Slltem, woburä)
ber ©elohrte ffch fein Slnbenfen fiebert. „Die Sorberoitung" —
fagt «WeinerS in feiner ©efebiebte boS Hninaniften Slgrippa —

„bie Sorberoitung ju biefer Siographie haben mid) »on Reitern

überjeugt, bag man feine wahrhaft befriebigenbc unb befehrenbo

SobenSbofdjreibung eineS ©olehrton liefern fann, wenn man nt'cbt

alle «Berte beSfeiben mit Slufmerffamfoit gelofon." So »ahr
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verbunden dnrch die Nähe seiner Vaterstadt, durch den regen,
besonders von ihm bis ans Ende seines Lebens treu unterhaltenen

Verkehr zwischen den beiden Städten, ja durch sein

vieljähriges Verweilen und Wirken in unserm Basel selbst, welches

dadurch seine andere Heimat geworden ist. Vo» Beatus
Rhenanus spreche ich, dem Mitarbeiter und treuen Freunde

desjenigen Heroen, um dessen willen er allcin schon eine Stelle
in unserm Andenken verdient, der Zierde, wic scincs Jahrhunderts,

so nnsercr Stadt — des Dcsiderius Eracmus. Daß die

Zeit, innerhalb welcher sci» Leben stch bewegte, das fünfzehnte,

zumeist aber das stchszchnte Jahrhundert, an einer Fülle
großartiger Ereignisse uud weltgcstaltender Ideen eines der reichsten

ist, welche die Weltgeschichte kennt und somit stets erneuter

Betrachtung würdig, weiß Jcdcr, der an den Namcn Luthcrs und

an die von ihm ausgcgangcne Bewegung denkt. Freilich war unser

Mann ein Gelehrter, und diese ist man gewohnt um so mchr

zurückgezogen in die Stille ihres Studierzimmers zu sehe», je

wilder draußen die Fluth der Begebenheiten vorübersaust; aber

oft müsscn sie heraustrctcn, sei's daß die Mahnung des

Gewissens zu mächtig ist, sei's daß sie wider Willcn in den Stru.
del mit hineingerisse» werden. Und dieses traf thcilweisc bei

Erasmus ein; i» wie weit sei» Freund davon berührt wurde,

werden wir sehen. Aber wo sollen wir die Spuren suchen?

Der eigentlichen und allgemeinen Geschichte sind sie »icht so

deutlich aufgedrückt, daß sie an jedem Menschenalter stets wieder

frisch vorüberzögen, sie geben sich nicht kund in der lebendigen

Ueberlieferung, sondern müssen zusammengelesen werden

aus Wort und Schrift, dcnn dicse sind es vor Allem, wodurch

der Gelehrte sich sei» Andenken sichert. „Die Vorbereitung" —
sagt Meincrs in seiner Geschichte des Humanisten Agrippa —
«die Vorbcrcitung zu dieser Biographic haben mich von Neuem

überzeugt, daß man keine wahrhaft befriedigende und belehrende

Lebensbeschreibung eines Gelehrten liefern kann, wenn man nicht

alle Werke desselben mit Aufmerksamkeit gelesen." So wahr
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bieg iff, fo febr mug id) bebatiern, bag mir nt'cbt aüe — wenn

gleid) bio meiffen — jugänglid) gewefen ffnb, unb wenn man
Sriefe mit Redjt audj ju ben «Berten rcdjnet unb ffe befonberS

in biefem gatle hinjuredjtten mug, fo gewährte bie in Sdjlettffabt
aufbewahrte Gorrefponbenj Rbenan'S weniger StuSbeute als man

erwarten burfte,'; ba ffe ffd) meiff in ben bamaligen allgemeinen

3eit»crhältniffen bewegt, weldjc fdjon anberSber binreidjcnb bo*

faunt finb, ober aber wenn fie ffdj jum Detail herbeilägt, oft hie*

roglijpbifcb wirb; benn 3obor, ber fleh einmal mit Sricfen, be«

fonberS einer »ergangenen «periobe befebäftigt Ijat, »eig, wie

SioleS hier bein Soffanb b.'S SlugenbliifcS anboimfättt, bor in
ber golgejeit leine ffcbtbaren Spuren mehr binterlägt. Danf«
bar muffen Wir eß bariint anerfennen, bag ein jüngerer 3eit«

genoffe RljenauS, Sturm, feine Siographie ju fdjreibcn ttitter«

nonunen hat, bie er jwar weniger auS eigener genauer Kennt«

nig unb freiinbfcfjaftlidjcm Umgänge mit bem «Wanne fdjöpfte,
als aus bei- Schilberung, bie beffen greunbe ihm machten2)

(„Itaque tantum annotavi, quantum a me per triduum cog-
nosci a familiaribus potuit"). greilidj iff biefe etwa? bürftig
auSgofäUen unb fatim mehr als ein furjer Slbrig, bie Grgän«

jungen baju mufften auS ben «USerfeu, weldjc ffch aufffuben

liegen, unb auS ben Sr.efeu »on 3eitgcnoffen unb greunben,

fowie auS feinen eigenen jugejog.-it werben.3) «BaS biefe be«

trifft, fo haben ffe fange 3eit »crnaajlägigt unb unbeiiügt, wie

im Schutte »ergraben, bagelcgcn unb »erbanfen ihre «Bicber«

') ilcrfaffer biefer ttrbctt war überbieg roäbrcnb ber tnapp jugemeiienen 3eit
feine« Jlufentbatt« in ©ditcttjtabt tranf.

2) ©ic finbet fid) in ben Rer. Germ. Hb. III. bc« SRbenan, bic ©türm
beforgte unb abgebrucft in Adami vitae phil. German. pag. 61 sqq.

3) ?llcJ SRerfrcürbigfeit »erbient angcfiibrt ju reerben, bafi in ber fc rctd)<

IJaltigen Srieffammtung unferer öjfcntlidjcn fflibtiotbcf non SRbenan fid)

wenig ober fein: SRotfjen »orfinben, fjum etwa« über ibn; baa.ca.cu ent

bält bic Sibticth-f ke* tjicftgen Slntiftirü tInen fdjönen S3citrag in ben aufbr
wahrten SSricfen be« SRfienan — 8lutog.raplia — an Söonifaciu« ämerbadj.
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dieß ist, so sehr muß ich bedauern, daß mir nicht alle - wenn

gleich die meisten — zugänglich gewesen sind, nnd wenn man

Bricfc mit Rccht auch zu dcn Wcrkcn rcchnct und sic bcsondcrs

in dicfcm Falle hinzurechnen muß, so gewahrte die in Schlettstadt

aufbewahrte Correfpondcnz Rhcnan's weniger Ausbcntc als man

erwarten diirftc, ') da sie sich meist in dcn damaligen allgemeinen

Zeitvcrhältnissen bewegt, wclchc schon andcrsher hinreichend

bekannt sind, oder aber wenn sie sich zum Detail herbeiläßt, oft hie-

roglyphisch wird; dcnn Jeder, dcr sich einmal mit Briefen,
besonders einer vergangenem Periode beschäftigt hat, weiß, wic
Vieles hier dcm Bestand d.s Augenblickes anheimfällt, der in
der Folgezeit keine sichtbaren Spuren mchr hinterlaßt. Dankbar

müssen wir eö darum anerkennen, daß ein jüngerer
Zeitgenosse Rhénans, Sturm, scine Biographie zn schreiben

unternommen hat, dic cr zwar weniger aus cigcncr gcnaucr Kcnnt-

niß und frcundfchaftlichcm Umgangc mit dcm Mannc schöpfte,

als aus der Schilderung, dic dcsscn Freunde ihm machten

(„Itsizue tsntum snnotsvi, quantum s me per trilluum eoZ-
nosci s fsmiiisribus potuit"). Freilich ist diesi etwas dürftig
ausgefallen uud kaum mchr als ein kurzer Abriß, die Ergänzungen

dazu mußten aus den Werken, wclchc stch auffinden
ließen, und aus den Briefen von Zeitgenossen und Freunden,

sowie aus seinen eigenen zugezogm werdend) Was dicsc

betrifft, so habcn sic langc Zcit vernachläßigt nnd unbenutzt, wie

im Schutte vergraben, dagelegen und verdanken ihrc Wicdcr-

') Bcrfafscr dicscr Arbeit war übcrdicß während dcr k,ia»p zugemessenen Zeit

seines Aufenthalt« in Schlcttstadt krank.

2) Sic findet sich in dcn Rer. üerm. ltd. III, dcs Rbcnau. die Sturm
besorgte und abgedruckt in ^àsmi vitse pkil. Usrmsii. Mg. öl sc^.

2) Als Merkwürdigkeit verdient angeführt zu werden, daß in dcr so reich¬

haltigen Bricfsammlung unscrcr öffentlichen Bibliothek von Rbcnan sich

wenig odcr kcin.' Notizen vorfinden, kaum etwas übcr ibn: dagcgcn ent

hält dic Bibliothek dcs hiesigen Antistiti! einen schönen Bcitrag in dcn

aufbewahrten Bricfc» de« Rhcnan — Autograph« — an Bonifacins Amerbach.
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gehurt bein ttnorinüblt'djoit Gifcr Scböpffürs, ber ffe im Sabxe

1754, mit ber St'blt'othef feines SaubSinanneS, wieber anS

Sidjt jog.
SeatuS RheiianuS war geboren im 3abr 1485 ju

Sdjfettffabt t'm Gl fag, wohin fein Sater auS bor Rahe, auS

Rfjeinau, übergeffebeft war. 31IS ©runb biefer Ueberffebfung

wirb angegeben bie gefährliche Sage jener erffen Heimat, weldje

bcffänbt'a ber UeberfdjWommuitg beS Rheins ausgefegt war.
DaS jegige Rfjeinau liegt aud) nidjt mehr an berfelben SteUe

(4 milliaria supra Argentoratum) auS bein gleftben ©runbe.

(Schöpflin Alsat. illustr. p. 155). Ucbcrhaupt fdjeint ber Rhein
früher oberhalb unb^ unterhalb StragburgS »iefon Sa)aben an*

geridjtct ju Ijabcn; fo rt'fj er im breijebnten 3ahrhuubert baS

unterhalb belegene Dorf Sponau unb einen Sljeil beS baffgeit

StiftcS wec<, unb bie get'fffidjcn Herren »erlegten ben Stift nad)

Rheiiiau, »on »er (ibavijbbtS in bie ScijUa. „Unb warnt" —
heigt eS in JtönigSfjaucnS Gljrom'f »on Sdjifter — »on Ho«

nowe gejogen gen Rinowe, ba bcrfelbe Stift unb Duinmberren

un ffnt, unb tut jn ber Rhin aber gar me unb hat ein groS

teil »on ber Stabt geffen unb iffet in fttrjer 3it gar me abe,

Daß öiUidjt nitt gefajehe werertt fü feligc «JRünd; blieben, alfo

jr »orberen."

Sänge 3oit nachher, nodj im 3a(jr 1749, fab man bei nie*

berein JBafferffanbe bie ©cinäucr, Shiir* unb genfforgeffeUe unb

Shünnlein emporragen.') Die Grinnerung an bie Stabt ber

Säter blieb in bem Rainen RfjeuanuS, ber fdjon »oin Sater

angenommen, nun auf ben Sohn übergt'ong, obwohl eS biefen

fpäter reute, ben gamilienuamcn Silb nidjt wieber ;u Gbren

gebracht ju baben. Die Satinifierung iff übrigens glücflieb,

benn „Silb" war früher ein gangbares «Bort in ber Sebcu*

') Slug. ©teber ©agen be« Cilfaffc« ©. 140—141. — %t. audj Dorlan:
notices historiques sur l'Alsace et principalement sur la ville de

Schlettstadt. Colmar 1843.
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geburt dem unermüdlichen Eifer Schöpflin's, der sie im Jahre
1754, mit dcr Bibliothek seines Landsmannes, wieder ans

Licht zog.

Beatus Rhen a n us war geboren im Jahr 1485 zu

Schlettstadt im Elsaß, wohin sein Vater aus der Nähe, ans

Rheinau, übergesiedelt war. Als Grund diescr Uebersicdiung

wird angegeben die gesährlichc Lage jener ersten Heimat, welche

bcständia dcr llcbcrschwemmung dcs Rheins ausgesetzt war.
Das jetzige Rheinau liegt auch nicht mehr an dcrselbcn Stclle

(4 milliarig supra ^rgontoratum) aus drin glcichcn Grunde.

(SoKöpflin ^lsat. illustr. p. 155). Ucbcrhaupt schcint der Rhein

frühcr oberhalb uud^ unterhalb Straßburgs viclen Schaden

angerichtet zu haben; so riß cr im dreizehnten Jahrhundert das

unterhalb belegene Dorf Hönau und einen Theil des dasigen

Stiftes wcg, und dic geistlichen Herren vcrlcgtcn dcn Stift nach

Rhcinaii, von dcr Eharybdis in dic Scylla. „Und wärnt" —
heißt es in Königshavcns Chronik von Schilter — von

Honowe gezogcn gcn Ninowc, da dcrfelbc Stift und Dummherren

un stnt, und tut ju der Rhin aber gar we und hat ein gros
teil von der Stadt gesscn und iffct in kurzer Zit gar ine abe,

das villicht nüt gcfchcbe wcreilt sü scligc Münch blicbcn, also

jr vordcrcn."
Lange Zcit nachher, noch im Jahr 1749, sah man bei

niederem Wasserstande die Gemäuer, Thür- und Fcnstergcstclle und

Thürmlein cmporragen. ') Die Erinnerung an die Stadt der

Väter blieb in dcm Namen Rhen an us, der schon vom Vater

angenommen, nun auf den Sohn übergicng, obwohl cs diesen

später rcute, den Familiennamen Bild nicht wieder zu Ehren

gebracht zu haben. Die Latinistcrung ist übrigens glücklich,

denn „Bild" war frühcr cin gangbares Wort in der Bedcu-

') Aug. Sröbcr Sagen dcs Elsasses S. 140—l4l. — Vgl. auch Doris«:
notices Kistoriques sur l'àlssce et pr!no!z>«,temeiit sur Is ville de

SeKIettstààt. Oolmsr 1843.
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tung „©lud", währenb unfer Sprachgebrauch nur noch bie Re.

gation beibehalten hat, „Unbifb." Der Sater war feines SpanD*

werfS gleifdjer, erwarb ffd) jebod; burch glcig uub gewiffen*

hafte Sorge für feinen «'pauSljalt nidjt nur ein bcbeutcnbeS Ser«

mögen/ fonbern audj bic GhrenfteUe ciueS SürgcrineifferS. Die
treue «Pflege ber «Wutter gieng bem jungen ScatuS ab; benn

fdjon im Sabxe feiner ©eburt, 1485,') ffarb biefe, unb baS

lebenslängliche «Bittworthum feines SaterS brachte ihm feine

jweite. Um fo mehr iff cS bei ScatuS anjuerfonnen, bag bor

©ang feiner Gntwicflung unb fein innerem Sehen bura) biefe

ScrwaiSthcit nidjt gehemmt uub »erfüinmort worben iff, benn

glcia) feiner ©fleljrfamfeit hat aud) fein Gharafter unb feine

inoralifdje «perföutidjfcit bei ben 3fitgenoffen, fo »ict wir ben

Spuren nachgehen fönnen, bic aUgemoinffe Sliiertonituug gefitn«
beu — ein Doppellob, baS bem GraSinuS feiten jitgcFoinmen

iff, jebcnfaUS »or bem goritm ber iinpartheiifdjen ©efebiebte

nidjt jugetheilt werben barf. — Seine erffe Silbung batte

Rhenan bein Grato »on Ubenhcim unb hernach beut Hieronrjmus
©cbwiler ju »erbanfen, bic beibe an ber Sa)utc in Sdjlcttffabt
aiigeftollt waren, gieilidj war bei biefen «Wännern ber Gifer
unb bie pflichttreue gröger als Die ©eleljrfantfeit unb ber

Scljiiter tjatte, auf iljre Stnleitung unb Dt'Sjiplin ct'ttjig bc«

fa)räiift, febwerltd; über bie breite Stufe ber «Witrelinägigfeit

jemals fidj hmaufgcfdjwuugeu. Sctradjtct man inbcffeit jene

3eit in ihrer eigenen Seleudjtting unb nia)t in berjenigen, in
welcher unfer eigenes aufgeflärtoreS 3ahrhunbert unS cifcbet'nt

unb eben aud) oft für baS gewiffenhaftc Urtheil öerblenbet, fo

mug mau fagen, bag jene «Wänner int Sefonbern »ortrefflia)
Waren, fo wie im Stllgcmeincn bic Sdjule in Sdjlcttffabt einen

') ©ein ®e6urt«iatjr i|t feine«weg«, wie man lue unf ba angeführt jtcM,

cciUrao.r« (1474 ober 1487) ba feine wen einem greunbe unb Jcben««

gcfätjrtcn — S3er(siu« — gefer igte ©rabfdjrift tn ©djlcttflabt fcwotjl
ba« SCobe«jab,r al« ba« Sllter itnjwclfcttjaft angiebt.
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tung „Gluck", währcnd unscr Sprachgebrauch nur noch die Nc,

gatio» beibehalten hat, „Unbild," Der Vater war scincs Hand--

wcrks Flcischcr, crwarb sich jedoch durch Fleiß und gewissenhafte

Sorge für seinen Haushalt uicht nur cin bcdcutcndes

Vermögen, sondern anch dic Ehrcniìclle cincS Bürgermeisters. Die
treuc Pflcgc der Mutier gicng dcm jungcn Bcatus ab; denn

schon im Jahre seiner Geburt, 1485,') starb dicsc, und das

lebenslängliche Wittwcrthum scincs Vaters brachte ihm keine

zweite. Um so mchr ist cs bci Bcatus anzucrkenncn, daß dcr

Gang scincr Entwicklung und sein inneres Leben durch diese

Vcrwaislhcit nicht gehemmt und verkümmert worden ist, denn

glcich scincr Gelehrsamkeit hat auch sein Charakter und seine

moralische Persönlichkeit bei den Zeitgcnosscn, so viel wir dcn

Spurcn nachgehen können, die allgemeinste Anerkennung gefunden

— cin Doppcllob, das dem Erasmus selten zugekommen

ist, jcdcufalls vor dcm Forum dcr unparthciischeu Gcschichte

uicht zugetheilt wcrdcn darf. — Scinc crstc Bildung hattc

RHenau dcm Crato von Udcnhcim und hernach dcm Hieronymus
Gcbwilcr zu vcrdankcn, dic bcidc an dcr Schule in Schlettstadt

angestellt waren. Freilich war bei diesen Männer» dcr Eifer
und die Pflichttreue größer als die Gelehrfamkcit nnd der

Schüler hätte, auf ihrc Anleitung und Disziplin einzig

beschränkt, schwcrlich übcr dic brcitc Stufe der Mittelmäßigkeit
jemals sich hinaufgcfchwuugcn. Bctrachtct man indcsscn jene

Zcit in ihrcr cigene» Bclcuchtuug und nicht in dcrjcnigen, in
wclchcr »nfcr cigencs aufgcklärtcrcs Jahrhuudcrt uns crscheint

und eben auch oft für das gewissenhafte Urtheil verblendet, so

muß ma» sagen, daß jene Männer im Besondern vortrefflich

Ware», so wic im Allgemeinen die Schule i» Schlettstadt cinen

>) Scin Geburtsjahr ist keineswegs, wie man hie nnr da angeführt steht,

coniravers (t474 odcr t487) da scinc «on cincm Frcundc und Lebens-

gcsZhrtcn — Bertzius — gefcr igte Grabschrift in Schlettstadt sowohl

das TodcSjahr als das Altcr unzwcifclhaft angicbt.
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bcbeutcnben Rang unter ben ähnlichen Slnffalten bamaliger 3eit
einnimmt. GS bietet ffa) Ijt'cr ungefucbt bio ©elcgenbeit bar,
ihrer ©efebiebte mit einigen «Borten Gewöhnung ju thun.

Sdjlettffabt, auf ber ©rcnje beS obern unb unteren Gl«

faffeS belegen, war im füufjehuten 3abrbunbert eine ber be«

trädjtlidjereit »on ben Heineren Rcia)Sffäbtcu beS unteren SheilS.

Sic erfreute fidj eineS blühenbon «BoblffanbeS unb biefer war
grögtentbeilö bie' golge beS SranfftbanbelS mit «Beinen, bic in
bie norbbcutfdjcn ©egenben abgeführt würben, fo Wie aud)

mana)er »on »cn babSburgifdjcu «ftaifern erhaltenen Segünffi«

gütigen an 3öUen auf ber 3U. So iff fid) niebt ju wunbern,
wenn ffa) «Wittel jur ©runbung unb Grbaltimg einer gelehrten

Sdjule fanben; weldjc befonbere Urfache inbeg ben «JRagiffrat

ju beut Unternehmen bewog, iff niebt befannt. 3ebenfaUS fanb

bie Stiftung fdjon »or 1460 Statt. SlIS erfter Sorffcber ber«

felben wurbe auS «Bcffpfjalcn ber befannte Subwig Dringen*
berg berufen, ber bt'S an fein SebenSenbe, ungefähr »ierjig
3afjre, bort wirfte.

Dbfdjon feine UnterridjtSwct'fe fdjon »ielfadj »on bem wohl*
tbätt'gen Ginffug beS bamalS eben orwadjeiiben HnmauiSmuS

berührt war unb t>ortbeilbaft »on ber altf;ergcbradjten «WöndjS*

inetbobe abwid), fo war fie bod) nod) nidjt jur SoUfoinuiciiljeit

btirchgebrungen unb in manchen Stüden nod) unter bein Sann,
ber feit 3abrhiwbcrten bic Dt'Sjiplin in feine ffarren, eifcrneit

Regeln jwängte. DringenbergS «Racbfofgcr im Reftorat war
nun ber febon erwähnte Grato (Äraft) Höffmann »on Üben*

heim, — nidjt »erwanbt mit bem ©cfdjlcdjt beS SaSlcrbi*

fdjofeS — ber Sehrer RhenanS, weldjer legtere ihm aud) im

Serein mit anbern banfbaren Sdjülern ein Denfmal in ber

«ftirdje yi Sdjlettffabt fegte.') Grato war nun aber fo wenig

') SBcrgt. 9tcfmd): bic ©djutc in ©djtettftabt; in Slgcn« 3citfdjvift »on

1834 Sanb IV. ©iefen Stuffah b,at ber 53erf. feitbem »eränbert unb

»ict »crmetjrt in feinen „3Rittficttung.cn au« ber ®cfd). bc« ©tfajfc«",
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bcdcutcndcn Rang unter dcn ähnlichc» Anstaltcn damaliger Zeit
einnimmt. Es bietet sich hier ungesucht die Gelegenheit dar,
ihrer Geschichte mit einigen Worten Erwähnung zu thun.

Schlettstadt, auf der Grenze dcs obern und unteren
Elsasses belegen, war ii» füufzchuten Jahrhundert eine der

beträchtlicheren von dcn kleineren Ncichsstädtcn des unteren Theils.
Sic crfrcutc sich eines blühenden Wohlstandes nnd dieser war
grvßteutheils die Folge dcs Transtthandelö mit Weinen, die in
die norddcutschcn Gcgcndcn abgeführt wurden, so wie auch

mancher von dcn habsburgischcn Kaisern erhaltcncn Begünsti-

gungcn an Zöllcn auf der III. So ist sich nicht zu wundern,
wenn sich Mittel zur Gründung und Erhaltung ciner gelehrten

Schnle fanden; welche besondere Ursache indeß den Magistrat

zu dem Unternehmen bewog, ist nicht bekannt. Jedenfalls fand

die Stiftung schon vor 1460 Statt. AIs erster Vorsteher
derselbe» wurdc aus Westphalcn der bekannte Ludwig Dringenberg

berufen, der bis an scin Lcbcnsende, ungefähr vierzig

Jahre, dort wirkte.

Obschon seine Untcrrichtsweisc schon viclfach vo» dcm

wohlthätigen Einfluß dcs damals cbcn erwachenden Humanismus
berührt war und vortheilhaft von dcr althergebrachten Mönchs-

methodc abwich, so war sie doch noch nicht zur Vollkommenheit

durchgedrungen und in manchcn Stiickcn noch untcr dem Bann,
der seit Jahrhundcrtcn die Disziplin in scinc starren, eisernen

Regeln zwängte. Dringenbergs Nachfolgcr im Rektorat war
nun der schon erwähnte Crato (Kraft) Hoffmann von Udenheim,

— nicht verwandt mit dein Gcschlccht des Baslcrbi-
schofcs — der Lehrer Rhénans, welcher letztere ihm auch im

Vercin mit andcrn dankbaren Schülern ein Denkmal in der

Kirche zu Schlettstadt sctzte. ') Crato war nuu abcr so wcnig

Vcrgl. Rohrich: die Schulc in Schlettstadt! in Jlgcns Zeitschrift »on

t?31 Band IV. Dicscn Aufsatz hat dcr Vcrf. sciidcm »crZndcrt und

vicl vcrmchrt in scinc» „Mitthcilungcn aus dcr Gcsch. dcs Elsasses",
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wie fein oben erwähnter Gollege ©ebwiler, ber in Safel flu*
biert hattc, ber «Wann baju, DringenbergS «Wängel in bon

Schulreformen ju Befettigen unb alten SattaffeS ffa) ju ent*

fa)Iagen. Rhenan fainmt «Witfcbülerfcfjaft inugten nod) unter
bein fdjweren 3odj beS Alexander de villa Dei feufjen unb
auS bcffen Doctrinale t'bre erffen Rubt'mente miibfain fdjöpfen.

Diefer Slleranber, ein franjöfffiljer granct'Scaner auS bem brei«

jefjiiten 3abrt;iinbert, hatte in feinem erwähnten Sebrbud) (»gl,
Surdbarbt: de lingaue latin. fat. I, 285') bett ganjen Sorrath
grainmatifalifttjer Regeln oljne Stjffem unb Orbnung in leoni«

nifdje Serfe — man fann fidj benfen wie unfäglicb gofdjinad*
lofe — jufammengofdjWeigt. Sein Slnfang lautete:

Rectis as es, a dat declinatio prima
Atque per am propria quaedam ponuntur Hehraea.
GS batte fid) unter bem Ginffug ber «Wöndje eine foldje

unheffritfonc ©cftitng ju »erfdjaffen gewagt, bag nidjt nur
Gomiiicntare baju »orfagt, ja fin fünfjehnten 3abrbuitbctt allein

49 Sluffägen gebnidt würben, fonbern bag felbff ein Goinetttator,

ber ffdj erlaubte bte unb ba bte fdjledjten Serfe ;u corrfgi'eren, bei

ben Scholafftfcrn fid) beu Ruf ct'ucS JTegerS ju;og, uub nun
»oUcubS über Hermann Sufcfj, ber feine Slbfdjaffuug bejwcrfte

unb audj Wt'rflfd) burd) fein vallum humanitatis am meiffen

ju berfelben beitrug, ein wabreS Slnathema ergieng. Gin ©lud
aber-mug cS gewefen fein, bag cS cublicf) oerfcholf, wenn Se»

bei fagen fonnte: „D bu bejainmcrnSwcrt(jeS, »cruacblägigteS

Dcutfchlanb, baS ben Slleranber, ben Serberber feiner 3ugonb

fd;ägeu fann." .Kaum »iel beffer übrigens, wcnigffenS faunt

geeigneter für bic 3ugcnb, alS biefeS Doctrinale fdjeincn bie

Sucher jwet'er anberer «Wänner gewefen ju fein, weldje bamafS

gleidjfallö in ber «?d;ule Muxß hatten — beS «petritS HifPö"u^

©trafjb. 1855, I, 78 it. f. — Säumer: ®efd)idjtc ter ^äbagegif I,
p. 110 fotgg.

i) Ibid. II, 407 seqq.
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wie sein obcn erwähnter College Gebwiler, der in Basel
studiert hatte, dcr Mann dazu, Dringenbergs Mängel in den

Schnlrcformen zu beseitigen und alten Ballastes stch zu ent-

schlage». Rhenan sammt Mitschülerschaft mußtcn noch unter
dem schweren Joch des ^lexsncker clo villa Dei seufzcu und
aus dessen Doctrinale ihre ersten Rndiincnte mühsam schöpfen.

Dieser Alexander, ein fraiizöstfchcr Franciscancr aus dem

dreizehntem Jahrhundert, hatte in scincm rrwähutcn Lchrbuch (vgl.
Burckhardt: ils linZsue Istin. fst. l, 285') dcn ganzcn Vorrath
grammatikalischer Regeln ohnc Systcm und Ordnung in lconi-
nischc Vcrsc — man kann sich dcnkcn wic unsäglich gcschmack-

lose — zusammcngeschwcißt. Sein Anfang lautete:

Ileotis a» s«, « dst ckeelinstio prims
^tizue per am propria quaocksm pnnuntur lletiraea.
Cs hatte sich untcr dcm Einfluß dcr Mönche cinc solche

unbestrittcnc Geltung zu verschaffen gewußt, daß »icht nur
Commentare dazu versaßt, ja im fünfzehnten Jahrhundcrt allcin
49 Auflagen gedruckt wurden, sondern daß selbst cin Comcntator,
der stch crlaubte hie und da die schlechten Verse zu corrigicrcn, bei

den Scholastikern stch den Ruf eines Ketzers zuzog, und nun
vollends übcr Hcrma»» Bnsch, dcr scinc Abschaffung bezweckte

uud auch wirklich durch scin vallum Kumsnitutis am mcistcn

zu dcrsclbc» beitrug, ei» wahrcs Auathcma crgicng. Ein Glück

aber muß cs gcwescn scin, daß cs cndlich verscholl, wcnn Bebel

sagen konnte: „O du bejammcrnswcrthcs, vcrnachläßigtes

Dcutschland, das deu Alerandcr, dcn Vcrderbcr seiner Jugend
schätzen kann." Kaum vicl bcsscr übrigcns, wenigstens kaum

geeigneter für die Jugend, als dieses vootrinale scheinen die

Büchcr zwcicr audercr Mäuucr gcwcstn zu sein, wclchc damals

gleichfalls in dcr Schulc Kurs hatten — dcs Pctrus Hispanris

Sttoßb. 1855, I, 78 ii. f. — Rciiimcr: Gcschichtc dcr Pädagogik I,
z>, Ii« folgg.

>) Ibià. II, 4«? seq.y.
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näinlid) unb beS SartarotuS. 3onor, fonff unter bein Ramm
3ohann XXI. als «papff befannt, »on »ein bie ©efdjt'djtfebrei*
ber gefagt haben, er fei ein bofferer Slrjt als «Papff gewefen,

fdjrieb auger mebijinifcheii Schriften noa) fogonannte sum-
mulae logicae, ein »ollffänbigoS Stjffcin ber Sdjlugmobi, unb

SartarotuS, gegen Gnbe beS fünfjehnten 3<Wi'bunbertS Rec«

tor ber Uiü»erfftät «Pan'S, gab baju Expositionen. Srog
biefen beengenben gcffoln madjte Rhonan in feinen Äennt«

niffcn foldje gortfcfjritte, bag er neben feinem Sehrer unb »on

biefem auSermäblt eine Slrt »on Stufffdjt unb Gontrole über

bie anbern Sd;üler erhielt, ja fogar ermädjtigt würbe, ihnen

»on feinem «üBiffen mitjutheilen unb nöthigenfaUS ffe burd) bie

3ud)tinittel beS ffrafenben «BovtcS fowohf, als burd) anberwet*

tige argumenta ad hominem in Refpeft ju erhalten. SapibuS,

ju beutfd) „«Big", ein treuer Slnbänger beS GraStnuS unb

greunb RhenanS, fpäter als tüchtiger »icloerbicnter Sdjulmann
anerfannt, bcit bamalS unter RhenanS Slufpijien als jüngerer
«Wt'tffbüler gebient. Uebcrhaupt aber iff merfwürbfg unb rühm*

lid) herüorjubeben, mie biefe «Wänner neben Rhenan baS fleine

Sd)lettffabt hcr»orgebraa)t bat, Die burd) alle Hemmungen eineS

nod) un»oUfoinmenon SdjufunterridjtS ffd) tjinburd) gerungen
haben jur greibeit beS DenfcnS unb ber Höhe reiner «Biffen*

fdjaft. Unter ihnen nimmt nun aUerbingS Rhonan bio erffe

SteUe ein — „litteratormn in oris his facile prineeps," fagt
Sdjöpflin »on iljm — aber «Wänner1) unb 3eitgenoffen wie

SBinipbeling, ber oben erwähnte SapibuS, «WajuS, Spiegel,
«Phrtjgio ffnb boch immerhin auf fo befa)ränftem Greife bebeu*

tenbe Grfajeinungen; unb wenn Sdjlettffabt aud) fein fo jahl*
reidjeS Gontingent flotten fonnte, wie GraSinuS in feinem En-
comiuni auf Die Stabt eS bt'djterifd) bofdjreibt, wenn or fagt,
bag ffe fo »ielc heröorragenbe ©eiffer auf einmal ju Sage ge*

forbert habe, als,»tele anbore überhaupt, ober bag für biefe

') Alsat. illustr. II. 386, fiefjc bafelbjt aud) bte übrigen Stauten.
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nämlich und des Tartaretus. Jener, sonst «nter dem Neunen

Johann XXI. als Papst bekannt, von dem die Geschichtschreiber

gesagt haben, er sei ein besserer Arzt als Papst gewesen,

schrieb außer medizinischen Schriften noch sogenannte «um-
mulae loZicse, ein vollständiges Systcm der Schlußmodi, und

Tartaretus, gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts Rector

der Universität Paris, gab dazu Expositionen. Trotz
diesen beengcndcn Fesseln machte Rhenan in seinen Kenntnissen

solche Fortschritte, daß er neben seinem Lehrer und von
diesem auserwählt eine Art von Aufsicht nnd Contrôle über

die andcrn Schüler erhielt, ja sogar ermächtigt wurde, ihnen

von scincm Wisscn mitzuthcilen nnd nöthigenfalls sie durch die

Zuchtmittel dcs strafenden Wortes sowohl, als durch anderweitige

argument» sà nominem in Respekt zu erhalten. Sapidus,
zu deutsch „Witz", ein treuer Anhänger des Erasmus und

Freund Rhénans, später als tüchtiger viclvcrdicntcr Schulmann
anerkannt, hat damals untcr Rhcnans Auspizien als jüngerer

Mitschüler gedient. Ucbcrhaupt aber ist merkwürdig und rühmlich

hervorzuheben, wie viele Männer neben Rhenan das kleine

Schlettstadt hervorgebracht hat, die durch alle Hemmungen eines

noch unvollkommenen Schulunterrichts sich hindurch gerungen
haben zur Freiheit des Denkens und der Höhe reiner Wissenschaft.

Unter ihnen nimmt nun allerdings Rhenan die erste

Stelle ein — „litterstorum in «ris dis facile prinveps," sagt

Schöpffrn von ihm — aber Männer') und Zeitgenossen wie

Wimpheling, der oben erwähnte Sapidus, Majus, Spiegel,

Phrygio sind doch immerhin auf so beschränktem Kreise bedeutende

Erscheinungen; und wenn Schlettstadt auch rein so

zahlreiches Contingent stellen konnte, wie Erasmus in seinem Ln-
vomium auf die Stadt es dichterisch beschreibt, wenn er sagt,

daß sie so viele hervorragende Geister auf einmal zu Tage
gefördert habe, als,viele andere überhaupt, oder daß für diese

>) ^Isst. iUustr. II. 386, siehe daselbst auch die übrigen Namen.

11
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Heroen ber Saud) beS trofanifdjen «pferbeS nicht ausgereicht

hätte, — wenn, fagc id), Diefeß Gontpliinent audj auf Red)«

nung beS Dichters faUon mag, fo iff bod) ber Uinffanb, bag
ein GraSinuS ju foldjom Sobgebidjt ffch »eranlagt febon foontc,

fowie aud) beffen reger ununterbrochener Serfefjr mit bon

Sthlcttffübtem Sewet'S genug, bag bort ©eiff unb ©eletjrfam*
feit hinreiajcnb ju finben war. UebrigenS bilbet audj in biefem

©ebidjt, jebcnfallStnitStbffdjt, ben Schlug unb bicffroneRtjcnait:
Ut sileam reliquos — enbet eS — non te satis ille Ueattis

Rhenanus, lingua1 docttis uterque, bcat?
Wie lange Rhonan in biefer Sdjulc jubraajtc, wiffen wir

eben fowenig, als bie 3eit feines SlufenthatteS, bon er jur gort«

fegitug feiner Stubien nunmehr in «pan'S nahm. Um biefelbe

3eit war aud) GraSmus bort anmefenb; ob fdjon bamalS jwi*
feben ihm unb bem beinahe jwanjig 3abre jüngeren Rhonan

freit nbftbaftlt'dje Sejiehungeii ffa) angefnüpft haben, iff mir febr

jwcifelhaff.1) Die »or Ättrjem erfunbene Sudjbrtidcrfiinff er«

feute fid) audj in «pan'S eineS regen SetriebS unb in ber Drucf«

werfffättc beS Heinrid) StepbanuS fetjen wir audj unfern Sea«

tuS, watjrfdjcinlich als Gorrector bcfrtjäftigt. «Benn t'hm aud)

fpäter — ob mit Redjt ober Unrecht bleibt bahingeffellt —
eine gewiffe 3äht'gfei't im geffbalten fcincS GigenthuinS unb

«Wangel an greigebigfeit im Scräugern beSfeiben »orgeworfott

wirb, fo febefnt bodj jene SlnffeUung ffch noch auf anbere ©rünbe

jurüdfübren ju laffen, als ben beS bloßen ©elberwcrbS. Die
«ffierfffätte beS StepbanuS war gewig ein SereinfgitngSort »iefer

©elehrter uub gebilbefer «Wänner, »on beren Umgang man tun

fo eher ffd) etwaS aneignen unb ju feiner eigenen SluSbt'Ibung

erbeuten burfte, als bie Sebrffübfe ber Untöerfifät nidjt immer

mit 3ierben ber ¦Biffenfajaft befegt unb wiffenfdjaftlidje gädjer
nid)t immer burdj Sorlefungen öertreton waren, ©erabe über

cfaffffche Sdjrtftffellerei — ein ©egenffanb, ber bod) beu Sea«

') Scn ©iditcr Siujlu« Slntretimi« lernte er bert fennen.
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Heroen der Bauch des trojanischen Pferdes nicht ausgereicht

hätte, — wenn, sage ich, dieses Compliment auch auf Rechnung

des Dichters fallen mag, fo ist doch der Umstand, daß

ein Erasmus zu solchem Lobgcdicht sich veranlaßt sehen koontc,

sowie auch dessen reger ununterbrochener Verkehr mit den

Schlcttstädtern Beweis genug, daß dort Geist und Gelehrsamkeit

hinreichend zu finden war. Uebrigens bildet auch in diefem

Gedicht, jedenfalls mit Absicht, den Schluß und die Krone Rhena»:
11t silesm relikiu«8 — endet es — nan t« sstis ilio vostn«

KKensmis, IinAua> dootus »terquo, dost?
Wie lange Rhena» in dieser Schnlc zubrachte, wissen wir

eben sowenig, als die Zeit seines Aufenthaltes, den cr zur
Fortsetzung seiner Studicn nunmehr in Paris nahm. Um dieselbe

Zeit war auch Erasmus dort anwesend; ob schon damals
zwischcn ihm uud dcm beinahe zwanzig Jahre jüngeren Rhenan

freundschaftliche Bczichnngcu sich angeknüpft haben, ist mir fchr

zwcifcl haft.') Die vor Kurzem erfundene Buchdruckerkunst cr-

fcute sich auch iu Paris ciucs rcgcn Bctricbs nnd in dcr Druck-

werkstättc des Heinrich Stephanus sehen wir auch unsern Beatus,

wahrscheinlich als Corrcctor bcschäftigt. Wenn ihm auch

spätcr — ob mit Recht oder Unrecht bleibt dahingestellt —
eine gewisse Zähigkeit iin Festhalten scineS Eigenthums und

Mangcl an Freigcbigkcit im Vcräußcrn desselben vorgeworfen

wird, so scheint doch jene Anstcllnng sich noch auf anderc Gründe

zurückführen zn lassen, als dcn dcs bloßcn Gcldcrwcrbs. Dic
Werkstätte dcs Stephanus war gewiß ein Vcreiniguugsort vieler

Gelehrter uud gcbildcter Männer, von deren Umgang man um

so eher sich etwas ancigncn und zu seiner cigcnc» Ausbildung
erbcutcn durftc, als die Lehrstühle der Universität nicht immcr

init Zicrden dcr Wisscnfchaft bcsetzt und wissenschaftliche Fächer

nicht immer durch Vorlesungen vertreten waren. Gerade über

classische Schriftstellern — ein Gegenstand, der doch den Bea-

>) Dcn Dichtcr Faustus AncrclinnS lcrntc cr dort kennc».
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tuS befonberS anstehen lnugtc — »urben im grögten Sheif bes

fünfjehnten 3afjrf)unbert feine Sorlefungen gehalten, unb als

nun enblid) nad) ber Sertroibung gt'djet'S, burch welchen bte

Unt'oerfftät einen ffeinen Sluffdjwung erhalten hatte, um'S 3<»br

1473 G'eorg HennonsjinuS »on Sparta nad) «pan'S tarn unb
einen GurS'für SlltertbuinSwiffenfdjaft eröffnete, inbem er feinen

Homer unb 3l*|>erateS erflärte, fo war or orffenS einmal ber

oinjige, Welchem biefe. Sebrtbätfgfeit anheimfiel, bann aber hatte

ber ©egonffanb an ihm feineSwegS einen feiner «Bürbe ontfpro*

djenben Sertretcr gefunben. GraSinuS wenigffonS fpenbet t'hm fein

Sob, wenn er fagt, er habe grtecbifdi geffainmolt uub im Uebri*

gen weber lehren fönnen, noa) auch, wenn er eS gofonnt hätte,

lehren wollen.1) «Benn übrigens felbff er, als Sehrer, eS nidjt
unter fe(ncr -Bürbe hielt, bura) feine fattbere Hanb ffd) ©elb

ju »erbienen, inbem er felbff feinen 3u&örern gegen Honorar
Gremplare ber bchanbolten SdjriftfieUer abfdjrieb, fo fann ben

SeatuS noa) »iel weniger ein Sorwurf treffen, wenn er für
feine Sefajäftigititg in einer berühmten Druderoi ©elb foUte

angenommen haben. — Reben ©corgiuS fieratontjinuS, unb

Wabrfcbcinlia) mit mehr Grfolg, hörte RljenanuS ju «pan'S bon

burdj fein Serbältnig ju GraSinuS befannten unb burd) jiom*
fid) attfeitigo ©elehrfamfeit auSgejeidjneten gabor StapttfenffS,
weldjer Dialectif unb «Phhfff »ortrug. 3« t^m mug Rbenan

in febr freunbfebaftfieben Sejiehungen geffanben hoben, wie
biefer eS In einem Srief an Reuctjlin felbff auSfpridjt; aud)

ber briefliche Serfef)r, welchen nad) Seat'S Rüdfebr in feine

Heimat beibe unterhielten, jeugt bafür. Dura) t'hn würbe Rho*

nan, wie in Daß Stubt'uin bor «philofophie im Sittgemeinen, fo

in baS beS StriffotcIeS im Sefonbem eingeführt, unb bie Ser*

bienffo feines SehrorS in beiben Richtungen fdjägt er fo h»d),

bag er t'hn in jener für eigentlid) bahnbredjcnb unb für einen

Reffaurator erflärt, in biefer aber feine Gonunentaro ben bisher

0 „Non tarn diseiplina, quam patria clanis" uttfieftt über Itjn SRfjencm

in einem Sriefe an SReudjltn.
11*
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tus besonders anziehen mußte — wurden im größten Theil deS

fünfzehnten Jahrhundert keine Verlesungen gehalten, und als

nun endlich nach der Vertreibung Fichet's, durch welchen die

Universität einen kleinen Aufschwung erhalten hatte, um's Jahr
1473 Georg Hermonymus von Sparta nach Paris kam und

einen Curs'für Alterthumswissenschaft eröffnete, indem er seinen

Homer und Jsocratcs erklärte, so war er erstens einmal der

einzige, welchem diese Lehrthätigkeit anheimfiel, dann aber hatte

der Gegenstand an ihm keineswegs einen seiner Würde entsprechenden

Vertreter gefunden. Erasmus wenigstens spendet ihm kein

Lob, wenn er sagt, er habe griechisch gestammelt uud im Uebri-

gen weder lehren können, noch auch, wenn er es gekonnt hätte,

lehren wolle».') Wenn übrigens selbst er, als Lehrer, es nicht

unter seiner Würde hiclt, durch seine saubere Hand stch Geld

zu verdienen, indem er selbst seinen Zuhörern gegen Honorar
Eremplare der behandelten Schriftsteller abschrieb, so kann den

Bcatus noch vicl weniger ein Vorwurf treffen, wenn er für
seine Beschäftigung in einer berühmten Druckerei Geld sollte

angenommen haben. — Neben Georgius Hermonymus, und

wahrscheinlich mit mehr Erfolg, hörte Rhcnanus zu Paris den

durch scin Verhältniß zu Erasmus bekannten und dnrch ziemlich

allseitige Gelehrsamkeit ausgezeichneten Faber Stapulensis,
welcher Dialektik und Physik vortrug. Zn ihm muß Rhenan
in sehr freundschaftlichen Beziehungen gestanden haben, wie
dieser es in cinein Brief an Rcnchli'n sclbst ausspricht; auch

der briefliche Verkehr, welchen nach Beat's Rückkehr in seine

Heimat beide unterhielten, zeugt dafür. Durch ihn wurde Rhena»,

wie in das Studium der Philosophie im Allgemeinen, so

in das des Aristoteles im Besondern eingeführt, und die

Verdienste seines Lehrers in beiden Richtungen schätzt er so hoch,

daß er ihn in jener für eigentlich bahnbrechend nnd für einen

Restaurator erklärt, in dieser aber seine Commentare den bisher

l) tsm ckiseiplin», qusm patri» olsrus" urtheilt über ihn Rhenan

in einem Briefe an Reuchtin.
11*
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maaggebonben boS SlmmoniuS, SiinpIiciuS, «PhüoponuS weit »01

jieht, ja biefe fortan für überflüfffg unb befeitigt anfleht. Se

bor fehlen unS aber »eitere Radjridjten über fein Sehen uu
feinen Stubiengang ju «Paris, währenb j. S. bie DueUen übt

bie Stubicngofd)id)te feines fpätern greunbeS Slmerbad) (n beffo

eigenen Srt'efen fo reichlich fliegen, ©ewig iff, bag für Gi

Weiterung feiner Jtenntniffc ber «Aufenthalt auf ber Uni»erfft<

nidjt fruchtlos blieb, benn in bem »orbin erwähnton Srief a

Reucblin, ben er t'm 3ahr 1509 als 24 bis 25jähriger 3ünt
ling »on Sajlettffabt auS fd)roibt, jeigt ffd) fdjon eine Hen
febaft über bic lateinifebe Sprache, ein Urtheil über bie gäfjü
feit befannter Seljrcr unb eine Ginffd)t in bie alte «philofophi

»ela)e nur wtffenfcbaftlicbc Reife »erleiden fann. — Seine

SleibenS in Sdjlettffabt war übrigens nidjt febr lange, ben

nadjbem er fich noa) längere 3eit — einige 3ahre — in Straf
bürg, wir wiffen nt'cbt unter welchen Serbältm'ffen, aufgebattei

finben wir t'hn fdjon SlnfangS beS 3abroS 1513 in unferer St
terffabt Safel. Dieg »enigffenS iff baS 3abr eineS Sriefe!
welchen er an «WattfjiaS Sdjurer nach Stragburg fdjrieb') i

Sad)cn eineS ju bruefenben SdjriftcbenS, baS ihm empföhle

»orben war. 3n biefem 3abre tarn and) GraSmuS nadj Safel;
unb bie Sefauntfctjaft beiber ©etebrten febeint aleid) nad) beffe

Slntunft ins Sehen getreten ju fein, benn in einem Schreibe

boS GraSinuS an ben greiburger 3uriffen 3affuS, »om folget

ben 3abr (1514), lägt Rhenan biefen fdjon burdj Sermtttlur
feines greunbeS grügen, unb baS 3abr barauf bebijiert t'b'

GraSinuS ben Gotnmcntar juin erffen «Pfalm. «Bahrfdjeinlic1

bag ber Drucf »on GraSmuS Slbagia, um beffen wiUen bief

1) 33ci Freheriu8 Script rer. gorm. I 2, 573.

2) 3fid)t erft 1514, n>ic c« in bem betreffenben Slrtlfct ber tjaltifdjcn (5nc

efoipäbic fielet, unb audj ©toefmetjer meint (Söaät. 33uct)brurfAgcfd).'

benn unter bem 22. ffiej. 1513 abrefjtcrt Bafiu« an ifin einen 33r

nad) Safel.
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maaßgebenden des Ammonius, Simplicius, Philoponus weit voi
zieht, ja diese fortan für überflüssig und beseitigt ansieht. Le

der fehlen uns aber weitere Nachrichten über sein Leben uu
scincn Studiengang zu Paris, während z. B. die Quellen üb«

die Studicngeschichte seines spätern Freundes Amerbach in desse

eigenen Briefen so reichlich fließen. Gewiß ist, daß für Ei
Weiterung sciner Kenntnisse der Aufenthalt auf dcr Universiti
nicht fruchtlos blieb, denn in dem vorhin erwähnten Bricf a

Reuchlin, den er im Jahr 1509 als 24 bis 25jähriger Jünc

ling von Schlettstadt aus schreibt, zeigt sich schon eine Her,
fchaft übcr dic lateinische Sprache, ein Urtheil über dic Fähst
keit bekannter Lehrer und eine Einsicht in die alte Philosoph,
welche nur wissenschaftliche Reife verleihen kann. — Seine

Bleibcns in Schlettstadt war übrigens nicht fchr langc, de»

nachdem er sich noch längere Zeit — einige Jahre — in Straf
bürg, wir wisse» »icht unker wclchrn Vcrhältnissen, aufgchaltci
finden wir ihn schon Anfangs des Jahres 1513 in »iiscrer V<

terstadt Basel. Dieß wenigstens ist das Jahr eines Briefe
welchen cr an Matthias Schurer nach Straßburg schricb') i

Sachc» eines zu druckendcn Schriftchcns, das ihm cmpfohle

worden war. Jn diesem Jahre kam auch Erasmus nach Basel-
und die Bekanntschaft beider Gelehrten scheint gleich nach desse

Ankunft ins Leben getreten zu sein, denn in einem Schreibe

des Erasmus an den Frciburger Juristen Zasius, vom folgei
den Jahr (1514), läßt Rhenan diesen schon durch Bcrmittlur
seincs Freundes grüßen, und das Jahr darauf dediziert ih
Erasmus den Commentar zum ersten Psalm. Wahrschcinlic

daß der Druck von Erasmus Adagia, um dcsscn willcn dics

') Bki ?rekerius script rer. gorm, I 2, 573,

2) Nicht crst 1514, wic cê in dcm beircffcndcn Ariikcl dcr haitischen Eni

clopädie hcißt, und auch Stockmcycr mcint (Basl. Buchdruckc5gcsch,

denn untcr dcm 22. Dcz. 1513 adressiert Zasius an ihn einen Br
nach Basel.
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nacb Safel fam, bie nächffe Seranfaffung ju ihrer Sefannt*

fa)aft wurbe, benn Rhenan fegte feine «parifer Sefdjäftigung
in Safel fort uub befudjte ffoigig bie Sudjbrudermerfffätten; baS

erffe Spauß, in welchem wir t'hn ftnben, iff baS beS 3»banneS

Slmorhadj. 3ut Uebrigen war bieg fo wenig wie in «Paris bor

3wed feines SlufenujaltS, biefer hotte einen rein wiffenfdjaft*
liehen Gharaftor unb bient unferer Saterffabf jur böcbften Gfjre.
«Rätnlt'dj. Rhonan wählte Safel, weil er hier feine Stubien ju
»er»oUfotnmnen unb eher als in «pariS unb Stragburg für
feine wiffenfdjaftlidjon Soffrebungon Rahrung unb Slnregung ju
ftnben hoffen burfte. GiiteS foldjon RufeS gonog bamalS Safel
unb mit Redjt. Sdjon Reudjlin »ar im 3abr 1474 nad) Safel
gefominen unb fdjrieb auf Slnregung Slmorbadj'S fein latolnl*
fdjeS «Börtorbudj,') ein ©rieche, SlnbronicuS GontobtaeaS, hatte
bamalS ben Seljrffuhl ber griedjt'fcben Sprache inne, Safef aUein

unter aUon beutfehen Um'üerfftäton hat baS ©lud gehabt, bie

geffüdjtoton ober auSgewanborten ©riechen, welche nad) granf*
reid) ihre Sprache unb Sitteratur »erbreitoten, innerf)atb feiner
«Wauern ju feben. 3um ©lanj unb jur görberung beS wiffen*
febaftlicbeii SebenS trug allerbingS bio hier fcbnett in Stute ge*
fommene unb »on gobilboten «Weiftcm eifrig, fogar mit Sluf*

Opferung betriebene Sucbbruderfunff bei — unb unter biefen

war bor erffe 3obaimeS Slmerbad), an ben ffd) niiit Rhenan

anfdjlog. GraSinuS Slnfunft unb bie balb barauf erfolgonbe

Oecotampab'S erhöhten ben ©fang, unb bie Dppofftion, bte

»on gewiffen Seiten her fdjon bamalS gegen bie freieren Re*

gungen boS ©eiffeS, bio jene Seute bradjten unb wedten, an*

fäinpfto, biente nur baju, bie Sbätigfeit ju boförbem unb bie

©elfter in beftänbigor Spannfraft ju erhalten. — 3» Haufe

Sltnerbad)S hatte Rhenan baS ©lud, einen für feine 3oit auS*

gejeidjnoteii «Wann afS Sehrer »on SlinerbadjS Söhnen ju fin.
bon — bon 3ohanncS Gonon, beffen 3ntorpretationen ber grie*

') Unb febon »er DUudJtin« fjcbräifdjcr ©rammatif voarbieilJetlicanlcrfdjienert.
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nach Basel kam, die nächste Veranlassung zu ihrer Bekanntschaft

wurde, dcnn Rhenan setzte seine Pariser Beschäftigung
in Basel fort und besuchte fleißig die Buchdruckerwerkstätten; das

erste Haus, in welchem wir ihn finden, ist das des Johannes
Amerbach. Jm Uebrigen war dieß so wenig wie in Paris der

Zweck seines Anfenthalts, dieser hatte einen rein wissenschaftlichen

Charakter und dient unserer Vaterstadt zur höchsten Ehre.
Rämlich. Rhenan wühlte Basel, weil er hier seine Studien zu
vervollkommnen und eher als in Paris und Straßburg für
seine wissenschaftlichen Bestrebungen Nahrung und Anregung zu

finden hoffen durfte. Eines solchcn Rufes genoß damals Basel
und mit Recht. Schon Reuchlin war im Jahr 1474 nach Basel

gekommen und schrieb auf Anregung Amerbach's scin lateinisches

Wörterbuch, ') ein Grieche, Andronicus Coutoblacas, hatte
damals den Lehrstuhl der griechischen Sprache inne, Basel allein
unter allen deutschen Universitäten hat das Glück gehabt, die

geflüchteten oder ausgewanderten Griechen, welche nach Frankreich

ihre Sprache und Litteratur verbreiteten, innerhalb seiner

Mauern zu sehen. Zum Glanz und zur Förderung des

wissenschaftlichen Lebens trug allerdings die hier schnell in Blüte
gekommene nnd von gebildeten Meistern eifrig, sogar mit
Aufopferung betriebene Buchdruckerkunst bei — und unter diesen

war dcr erste Johannes Amerbach, an den stch nun Rhenan
anschloß. Erasmus Ankunft und die bald darauf erfolgende

Occolampad's crhöhtcn dcn Glanz, nnd die Opposition, die

von gewissen Seiten her schon damals gegen die freieren

Regungen des Geistes, die jene Leute brachten «nd weckten,

ankämpfte, diente nnr dazu, die Thätigkeit zu befördern und die

Geister in beständiger Spannkraft zu erhalten. — Jm Hause

Amerbachs hatte Rhenan das Glück, einen für seine Zeit
ausgezeichneten Mann als Lehrer von Amerbachs Söhnen zn fin.
den — den Johannes Conon, dessen Interpretationen der grie-

>) Und schon »or ReuchlinS hebräischer Grammatik war die PeUican« erschienen.
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djifcfjen Sdjriftfteller er nunmehr in ©efeUfcbaft ber Slmcrbadje

anhörte.
Gonon war gebürtig auS Rürnberg unb gehörte bem Or*

ben ber Domüu'faiier an. «Bir finben ihn aber juerff in 3ta*
lion alS eifrigen Sajüler beS «WufuruS unb Scipio. Durch

Sormittlung ReuajlinS fam er hornad) nad) Safel unb unter*
ffiigtc hier junädjff burd) feine gebiegene «ftenntnig bor claffi*
feben Sprachen ben Stmerbad), ber ihn früher febon in faDia
getroffen batte, in ber Herausgabe ber «Jtircbeiwäter.')

Rhenan ffeUt iljn alS feinen Sprachfenner unb glücfltdjen
Sorbcffcrcr über Reud)lin.2) Scibcr »auertc feine «Birffamfcit
nidjt lange, am fürjeften für Rhonan, bonn ffbon int 3^bro
1513 ffarb or. Der banfbarc Schüler lieg ihm auf baS ©rab3)
bie «Borte fegen: Den ©uten mug mau auch nadj ihrem
Sobc SicbcSgaben fpenben (zovg ayaO-ovi; xal ttdvovTceg sveq-
yeitlv du). Saß Serbälrnig ju ben ©ebrübern Slmerbad) blieb
aud) nadj Gonon'S Sobc fortbeffeben, unb Sruno'S Hiufdjirb im

3ahre 1519 gieng unferem Rhonan febr ju Horjcn; cS möge
aber einer funbt'gom geber als bio ineinige »orbcljaltcn fein,

hier nod) etwaige Süden ju ergänjen, unb id) mug biefe Spoff*

nung um i'o eher auSfpredjen, als jene Slrbeit über SonifajiuS
Slmerbadj, bic ich hier im Sinne habe, gerabe ihrer ©ebiegen«

hoit wegen bic gortfegitng fo fdjmerjlicb »ermiffen lägt.1)

') gcdjter in ten Beiträgen ber hifterifdjen ©cfcllfd). »cn Safct 3?b. 2,

p. 180 seq.

2) 9tbcnan in feiner Sufdvrift an ©art V., »er ber äu«gabc ter Sfficrfc be«

6ra«mu«.

3) 3n ber !ßrctigcrfird)c. — ©ie »olfftäntige JSnfdjrift fiebe bei Toniola

Basilea sepulta.
4) Scfonbet« intim mar — um hier einige« ju bemerfen, ta« Sjcrbätmifi

ju SSc-nifajiu« Slmerbad), bem berühmten 3tiriftcn. ©r ftclit in ber

3icif)c »cn Sflfienanu« greunben jcbenfaft« oben an. Sbr a.egcnfeitiger

äJricfrocdjfct leibet faum eine Unterbrcdjung. Sitte« URpgtidjc wirb barin

mitgctficilt, wat gerabe einen jcben intereffirte ober ifnn begegnete: gra
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chischen Schriftsteller cr nunmehr in Gesellschaft der Amcrbachc

anhörte.
Conon war gebürtig aus Nürnberg »nd gehörte dem Orden

dcr Dominikaner an. Wir finden ihn aber zuerst in Italien

als eifrigen Schülcr des Musurus und Scipio. Dnrch
Vermittlung Reuchlins kam er hernach nach Basel und unterstützte

hier zunächst durch seine gediegene Kenntniß dcr classischen

Sprachen dcn Amcrbach, dcr ihn früher schon in Pavia
getroffen hatte, in der Herausgabe dcr Kirchcnvätcr.')

Rhcnan stellt ihn als feinen Sprachkenncr und glücklichen

Verbessern übcr Reuchlins) Leider dauerte seine Wirksamkeit

nicht lange, am turzcsten für Rhenan, denn schon im Jahre
1513 starb er. Der dankbare Schüler ließ ihm auf das Grab^)
die Worte setzen: Dcu Gutcn mnß man auch nach ihrcm
Todc Licbcsgabcn spendcn srov? «'/«A«,^' x«ì .'/«Vor?«? kv«(>-
-/6rk.l> Das Verhältniß zu den Gebrüdern Amcrbach blicb
auch nach Conon's Todc fortbcstclicn, und Bruno's Hinfchicd im

Jahre 1519 gieng unsercm Rhenan sehr zu Herzen; es möge
aber ciner kundigcrn Feder als die mciuigc vorbchaltcn scin,

hier noch etwaigc Lückcn zu crgäuzcn, und ich muß dicsc Hoffnung

um so eher auSsvrccheu, als jene Arbeit übcr Bonifazius
Amcrbach, dic ich hicr im Sinuc habe, gerade ihrer Gediegenheit

wcgcn dic Fortsetzung so schmerzlich vcrmisscn läßt.')

>) Fcchtcr in kcn Bciträgcn dcr historischcn Gcscllsch, »cn Bascl Bd. 2,

x. 180 sec,.

2) Nhcnan in scincr Zuschrift an Carl V., »or dcr Ausgabc dcr Wcrkc des

Erasmus.

") Jn dcr Prcdigcrkirchc. — Dic vollständige Inschrift siche bci Contois

Làsile» sepults.
Bcsondcrs iniim war — um hicr einiges zu bemerken, das Vcryäliniß

zu BonisaziuS Amerbach, dcm bcrühmtcn Juristcn. Er stcht in dcr

Rcihc »cn RhenanuS Freunden jedenfalls obcn an. Ihr gcgcnseiligcr

Bricfwcchscl leidet kaum cinc Untcrbrcchung. AllcS Mögliche wird darin

mitgcthcilt, was gcradc cincn jrdcn intcrcssirlc odcr ihm bcgcgnetc: Fra
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Slittb mit groben hatte Rhenan »iel ju »erfebren; er wohnte
unb fpciStc fogar fange 3eit in feinem Haufe, obfcbon mit Un*

terbredjungen, benn fin 3abre 1516 fdjroibt or an GraSinuS,

feit feiner Rüdfeljr au« Sdjlettffabt fei er nidjt mehr Sifdjge*
noffe beS SitdjbruderS gewefen, unb im folgenben 3a()re bo*

richtet er an bcnfelben, groben fei ju t'hm in fein HauS gefönt*

men. So er einffmeilen feine SBobnung aufgefd)lagon hat,
habe id) nicht ermitteln fönnen, gewig iff, bag er ffd) wieber

bei groben einlogierte, beim »on ben Srt'efen 3wingli'S au i|jn
auS bem 3abrc 1519 finb mehrere mit ber «IßobiiuugSabreffe

„jum Seffcl" bejeidjnet, wie ja befanntlidj groben1S H'iuS h'eg.
GS mochte ihm am begueinffen gefdjienen haben, ba Sifd) unb

Sett aufjufcblagcit/ wo er fortwährenb befcbäftt'gt unb in Sin*

fprud) genommen war, fei eS burd) beu Drud eigener, fei eS

burch Seforgttng frember Schriften, welche bie «Preffen bor

¦Berfffättc bewegten. SefonbcrS »on GraSmuS iff niebt leicht
ein -Bert horauSgefointneu, baS nicht juerff bie Haube Rhe*

nan'S paffferte unb bcffen Ucbcrwaäjung, Seförberung juin
Drud, Gorrectur niebt bein greunbe »oin Serfaffer felbff om»

pfohlen war. «fflciuc Sjenen jwifchen beiben «Wännern, Rhe*

nau unb groben, mag eS wohl hie unb ba gegeben haben, benn

biefer war im geuereifer für ben ©lanj feiner «Berfffättc etwaS

gen über juribifdjc ©cgcnjlänbe neben Slnllegcn bc« gcrcöfmtidjcn Scbcn«,

Sitten um Codices, (JmpfeMtingcn an bcrübmtc Stanncr wie 3afiu«,

2ltciat, neben ©reiferungen über ba« tWijigcfdjid ber 3eiten, Slerfdiläge

ju epitar-bien für SSater Sc-f). Slmerbad) unb Vrubcr Skuno, neben S8e*

fpvedjungen über ©rudtettern, 2lu«cinanbcrfcfcung intcreffanter $rc>jcffe

unb Slnfprcdjcn um juribifdjen SBciftanb für befannte $efcncn, neben ber

SBittc, ben ©d)u(,bcfcMcnen bic SNcrf.vürkigfcitcn SBafet«, ba« 3cugl)au«

(?(rfenal) unb bic «bolbeimfdjcn 2B.inbgemälbe im Statfjtjau« ju jetgen

u. a. m. ©er ©rief früftcjtcn ©atum« (1515) ift gricdjifd) gcfdjrtc*

ben (»cn 9if)cnan) unb gut fttjlifiert, feibet aber an einigen grammatt-

fafifdjen Unrtdjtigfcitcn, fc änrl de ti aoo'ivrai (ftatt Tiaoo'lürai), qiaüXa

ar Soioi (ftatt 86'Sai), o'ionfg (ftatt o'iV.OTfn). f%»; irnosMiti-Tat (ftatt

TioofTr'^iaai).

167

Auch mit Froben hatte Rhenan viel zn verkehren; er wohnte
und speiste sogar lange Zeit in seinem Hause, obschon mit
Unterbrechungen, denn im Jahre 1516 schreibt er an Erasmus,
seit seiner Rückkehr aus Schlettstadt sei er nicht mehr Tischge-

nossc des Buchdruckers gewesen, und im folgenden Jahre
berichtet cr an dcnsclben, Frobcn sci zu ihm in sein Haus gekommen.

Wo er einstweilen seine Wohnung aufgeschlagen hat,
habe ich nicht ermitteln können, gewiß ist, daß er sich wicdcr
bei Frobcn einlogierte, denn von dcn Briefen Zwingli's an ihn
aus dcm Jahrc 1519 sind mchrerc mit der Wohnuugsadresse

„znm Sessel" bezeichnet, wic ja bckanntlich Frobcn's Haus hicß.

Es mochtc ihm am bcqucmstcn gcschicnen haben, da Tisch und

Bett aufzuschlagen, wo er fortwährend beschäftigt uud in
Anspruch genommen war, sci cs durch dcn Druck eigener, sei es

durch Besorgung fremder Schriften, welche die Presscn der

Werkstättc bcwegtcn. Bcsondcrs von Erasmus ist nicht lcicht
ciu Wcrk herausgekommen, das nicht zuerst die Hände Rbe-

nan's passierte nnd dessen Ucbcrwachung, Beförderung zum

Druck. Corrcctnr nicht dcm Freunde vom Verfasser selbst ein»

pfohlcu war. Klcinc Szencn zwischen bcidc» Männcrn, Rhenan

nnd Froben, mag es wohl hie und da gegeben haben, denn

dieser war im Fcucrcifer für den Glanz seiner Wcrkstätte etwas

gcn übcr juridische Gegenstände neben Anliegen dcs gewöhnlichen LcbcnS,

Bitten um Ooctioss, Empfehlungen an berühmte Männer wic Zasius,

Alciat, ncbcn Ercifcrungcn übcr das Mißgcschick dcr Zcitcn, Beischläge

zu Exilaxhicn für Pater Joh. Amerbach und Brudcr Bruno, ncbcu Be-

sprcchungcn übcr Drucklcltcr», Auscinandcrsctzung intcrcssantcr Prozesse

und Ansprechen um juridischen Beistand für bckanntc Pcsoncn, ncbcn dcr

Bittc, dcn Schuschcschlencn dic Mcrtwürdigtcitcn Bascls, das Zeughaus

(Arsenal) und dic Holbcinischcn Wandgcmälde im RathhauS zu zcigcn

». ci. m. Dcr Bricf frühcstcn Datums (tSlS) ist griechisch geschrieben

(von Rhena») und gut stylisiert, leidet aber an cinigcn grammati-

talischcn Unrichtigkeiten, so ,«„^k »? ??»««!vr», (siati 7?»««^, »,), ^»öZa

(statt öoZai). «',«Nk^ (statt «','<„?,xn). uHqioc 7,<>n??>>xi^al (statt



aufbraufenb unb wugte feinen ©leidjntutlj nicht immer ju be*

Wahren, wenn oin gehler »orffel o»or bie «Preffe otroa einmal
auS aiigenblidlicbcin «Dlangcl an Sefdjäftigung ffodte. Rhenan

»ar jebod) milber «Ratur unb fegte ben Grpoctorationcn beS

guten Herrn lein Ungeftüm entgegen. ,/3wifdjen groben unb

mir — fdjreibt er an GraSmuS — war' eS beinah jum «Jfrieg

gofominon Sluger Sttljem fommt er in mein HauS unb

bittet mid) um ©otteS Sßillen, ihm etwaS jum Drud ju geben.

Denn baS — fährt Rhenan fort — iff fo feine Sitte, bann

erff irgenb ein «Bert jum Drucf ju »erlangen, wenn feine Sir«

heiter feine Sefdjäftigung mehr haben." Der Srief erjäljft bann

weiter, wie groben gefdjolten unb t'hm Sorwürfe gemadjt habe,

bag er gar nidjt auf fein, groben1S, 3utereffe bebadjt fei unb

ihm nur fliegenbe Slätter, ftatt groger Sanbc cinljänbigc —
wie Rhenan auf biefe SluSbrüäjc hin fidj jufaminongehalten unb

ben altju eifrigen Dritefer onblid; burd) Sitten uub fcbntetcbclnrc

«Borte, aber aud) burd) Drohungen, jum Sdjweigcn gebracht

habe. 3m golgenben liegt »t'elleidjt aud) ein fleinex Sorwurf
für groben. Rhenan flogt nämlid) über bie fleinen Settern,

womit ber GraSmifdjc HieronijmuS gebrurft würbe. Sltich hier
treibe baS ©lürf, Wie in allen irbifdjen Sorfomnieiibeiten, fein

Spiel. DaS ©efebreibe »on Sctrügorn un» anbereit Suiiipcu
Werbe immer aufs forgfältigffc gebrueft unb aufs fdjönffe auS«

geffattet, währenb ben gcbicgcncn «EBerfen »on ©clehrtcn feine

Spur »on Sorgfalt ju Sljeil Werbe; cS fei nicht genug, bag

biefe fdjon in ben Serljältiüffen beS äugern SebenS füinmerlid)

genug, jene bagegen aufs üppigffe auSgerüffet feien — nein,

auch nach bein Sobe, in ihren Iittcrarifcbcn Dcnfntälern mü§«

ten ffe nod) bie Uiiguuff beS ©efdjidS erfahren. — 3one er«

wähnte Gigenthüinlidjfcit im Gfjarafter groben'S berührt audj

Rbenan'S SlmanuenffS, Surcr, inbem er nad) Sdjlettffabt
fdjreibt: groben iff mir jwar lieb, aber feine 3ungc haffe id),

»quod soleat nonnunquam ex eodem ore calidam et frigi-
diorem efflare." «BaS aber baS Gffen angeht, fo rätb or fei«

aufbrausend und wußte seinen Gleichmuth nicht iminer zu

bewahren, wcnn ein Fehler vorsiel oder die Presse etwa einmal

aus augenblicklichem Mangcl an Beschäftigung stockte. Rhenan

war jedoch milder Natur und setzte den Erpectorationcn des

guten Herrn kcin Ungrstüm entgegen. «Zwischen Frobcn und

mir — schreibt er an Erasmus — wär' es beinah zum Krieg
gekommen Außer Athem kommt er in mein Haus nnd

bittct mich um Gottes Willen, ihm etwas zum Druck zu geben.

Denn das — fährt Rhenan fort — ist so seine Sitte, dann

erst irgcnd cin Wcrk zum Druck zu vcrlaugen, wenn seine

Arbeiter keine Beschäftigung mehr haben." Dcr Brief erzählt dann

wcitcr, wie Frobcn gescholten und ihm Vorwürfe gcmacht habe,

daß cr gar nicht auf sei», Frobcu's, Jntcrcsse bedeicht sei und

ihm nur fliegende Blätter, statt großer Bände einhändige —
wie Rhenan aus dicsc AuSbrüchc hin stch zusammengehalten und

den allzu eifrigcu Drucker endlich durch Bitten und schmeichelnde

Wortc, aber auch durch Drohungen, zum Schweigen gebracht

habe. Ini Folgenden liegt vielleicht auch ein kleiner Vorwurf
für Frobcn. Rhenan klagt nämlich über die kleinen Lettern,

womit dcr Erasmischc Hicronymus gedruckt wurdc. Auch hier
treibe das Gluck, wic in allcn irdischcn Vorkommcnheiten, sein

Spicl. Das Geschreibe von Betrügern und anderen Lumpen
werde immcr anfs sorgfältigstc gcdruckt uud aufs schönste aus-

gcstattct, währcnd dcn gcdiegcncn Wcrkcn von Gclehrtcn keine

Spur von Sorgsalt zn Thcil wcrde; cs sci nicht gcnug, daß

diese schon in den Verhältnissen des äußern Lebens kümmerlich

genug, jene dagegen anfs üppigste ausgerüstet seien — nein,

auch »ach dcm Todc, in ihrcn littcrarischcn Dcnkmälcrn müßten

sie noch die Ungunst des Geschicks erfahren. — Jene

erwähnte Eigenthümlichkeit im Charakter Froben's berührt auch

Rhenan's Amanuensis, Burcr, indcm er nach Schlettstadt

schreibt: Frobcn ist mir zwar lieb, aber seine Zunge hasse ich,

„quock sotest nonnunqusm «x eoàem «re osliàsm et krigi-
cZiorem etNsre." Was aber das Essen angeht, so räth er sei-
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nein Herrn bei groben'S ju Sifdje ju gehen, bonn bort werbe

eine atiSgcjeidjnete Safel geführt. Son ber «Bohnung war
nidjt mehr bie Rebe, benn Rhenan hatte ffd) eine anbere ge«

inietbet, bie ihm unb feinem gamufuS gut jugcfagt ju haben

fdjotnt — bie «Bobnung nämlich «jum Rofenberg" in «Klein«

Safel. Schon 1519 mug or biefe bejogen haben, benn Suror
fdjreibt in biefein 3abre einen Srief an Rhenan „e Monte

Rosario", worin or ffd) bitter beflagt über einen gewiffen Schab«

fer, eine Scabies, ber in feinen Gafonber eingetragen habe, wie
»iel Rhenan bem groben für bie Mofi währenb breier ober »ier

3abre fcbulbig fei.1)

DaS Spauß jum Rofenborg batte bie SluSffdjt auf einen

baju gehörigen febr aninutbigen ©arten, baher ber Gigenthü«

mer ihm aud) biefen Rainen gab. Diofe Slmtehinlt'ajfcit roijte
übrigens aud) Slnbere, in bem Hflufe, fogar, wie eS fdjeint,

wiberredjflidj ffch anjuffebeln. «BenigffeiiS melbet Surer feinem

Herrn Singriffe, bie biefen Gfjarafter tragen. SeatuS RhenanuS

War nämlid) bamalS burd) Racfjrt'cbten über feines SaterS bo«

benfficbeti ©efunbheitSjuffanb bewogen worben, nach bor Heimat

ju reifen, unb fain gerabe redjt, ihn »or feinem Hinfdieib noa)

ju umarmen, bonn SagS barauf ffarb biefer. Seine Slbwefon.

bett aber fegte ben gamuluS in gewaltige Serlegenbeit. 3*»ei

«Pfaffen näinlfä) — fdjreibt er t'hm — »ou bemfclben Schlage

»io ungefähr aUe «prioffer unferer 3oit, foinmen täglich mit
Schelten unb Schimpfen, weil wir nidjt auS bem Haufe weg«

gehen, unb behaupten, an ffe fei auf foinmenbc grobnfaffeu
bor «plag »ermietbet, nicht an unS. Sd) aber ffemine mid) anS

atten «Straften, mit Hänben unb gügen bagegen unb weiche nicht

»on ber SteUe, wenn ich tit'cbt auf bein «Jßege Rechtens auS«

getrieben werbe, ober Du anberS etttfebefbeft. Denn wir Sttt«
beuten — beigt e« weiter — b<d>en «Privilegien »on bor lob«

1) SBcftcrer »uffd)lufi ift au« bem »riefe faum ju crljaften, ba ba« ©ctail

un« bunfef bleiben mufj.
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nem Herrn bei Frobcu's zu Tische zn gehen, denn dort werde

eine ausgezeichnete Tafel geführt. Von der Wohnung war
nicht mehr die Rede, denn Rhenan hatte sich eine andere

gemiethet, die ihm und seinem Famulus gut zugesagt zu haben

scheint — die Wohnung nämlich „zum Rosenberg" in Klein-
Basel. Schon 1519 muß er diese bezogen haben, denn Burer
schreibt in diesem Jahre einen Brief an Rhenan Klont«

Rossrio", worin er sich bitter beklagt über eincn gewissen Schabler,

eine sosdivs, der in seinen Calender eingetragen habe, wie
viel Rhenan dem Froben für die Kost während dreier odcr vicr
Jahre schuldig sei.')

Das Haus zum Rosenberg hatte die Aussicht auf einen

dazu gehörigen sehr anmuthigen Garten, daher der Eigenthümer

ihm auch diesen Namen gab. Diese Annehmlichkeit reizte

übrigens auch Andere, in dem Hause, sogar, wic es scheint,

widerrechtlich sich anzusiedeln. Wcnigstcns meldet Burcr seinem

Herrn Angriffe, die diesen Charakter tragen. Beatus Rhcnanus

war nämlich damals dnrch Nachrichten über seines Vaters
bedenklichen Gesundheitszustand bewogen worden, nach der Heimat

zu reisen, und kam gerade recht, ihn vor seinem Hinscheid noch

zu umarmen, denn Tags darauf starb dieser. Seine Abwesen.

heit aber setzte den Famulus in gewaltige Verlegenheit. Zwei
Pfaffen nämlich — schreibt er ihm — von demselben Schlage
wie ungefähr alle Priester unserer Zcit, kommcn täglich mit
Schelten und Schimpfen, weil wir nicht aus dem Hause

weggehen, und behaupten, an sie sei auf kommende Frohnfasten
der Platz vermiethet, nicht an uns. Ich aber stemme mich ans

allen Kräften, mit Händen und Füßen dagegen und weiche nicht

von der Stelle, wenn ich nicht auf dcm Wege Rechtens

ausgetrieben werde, odcr Dn anders entscheidest. Denn wir
Studenten — heißt es weiter — haben Privilegien von dcr löb-

') Weiterer Ausschluß ist aus dem Briefe kaum zu erhalten, da da« Detail

uns dunkel bleiben muß.
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lidjen Uni»erfftät Safel, nab benen »ir befugt finb, auS einmal

geintetbeten Häufem nidjt anberS ju »eichen, alS »enn bor Gi*

gentbütner ffe bejiehon »t'U. — «Bie eS in biefer ©efebiebte

weiter ergangen, iff nicht betannt, nur erfahren wir auS einem

Srief boS GpiScopiuS, ber ben Rhenan bamalS febon genau
fannte unb oft juin grühffüd einlub, bag wirflid) Sutn»arter

— fo wirb ber Gigenthüiner genannt — baS HauS an jene

«Pfaffen üermictljet habe. DeS SriefffeUerS Urtheil über biefe

«WiethShorrn ergänjt übrigens auf wenig jweibeutige -Beife bic

Slnbciitungcu Surcr'S. Sie feien, fagt er; Dirnenjäger (in-
signes scortatores), bie ba wegen ber ifoliortcn Sage unb beS

geringen «Scrfcl)rS auf ber Strage ihre «JBirtbfäjaft um fo un*

gefförter ju betreiben hofften. — 3n ber «Berfffätte grobeu'S,

um auf biefe jurüdjufoininen, fcbei'nt aud) nicht gerabe jeber

Slitgenblirf bem Dienff ber «Biffenfd)aft gewibmet gewefen ju
fein. «BenigffenS wurbe eS oft bem Surer febr unheimlich unb

unbehaglich, um anberer Dinge Witten, bie bafelbff gefprodjen
unb getrieben würben. StIS Urheber beS ScanbalS nennt er

Galli lenones unb finDet ffe begwegen fo unerträglich, weil
ffe ohne Sdjeu ihr fchinugt'gcS Hanbwert felbff in ©egenwart
»on «Knaben unb jungen Seilten betrieben, «ftur; »orhrr fdjt'en

baS Scrhältuig Surcr'S ju feinem Herrn ffd) auflöfcn ju fol«

Ion, wir wiffen nidjt burd; weffen Sdjulb ober auf wcldic Ser«

anlaffung Ijin. 3u »iefer Stngelcgcnhcit fdjreibt »er gamuluS
an Rhonan, wenn er ihn burdjauS auS feinem Dienff entfernen

wolle, fo möge er ihn wcnigffenS mit fcdjjig ©olbgulDcn unter«

ffügen, um iljm babura) einen Slufcntbalt in «Bittenberg bei

«Welandithon ju ermöglichen. «Benn er beifügt, bag biefe Summe
bem Rhenau ja feinen Slbbrud) tbue, ihm bagegen einen be«

trädjtlidjen Dienff erweife, fo lägt ffd; barauö ein Sdjlug auf
bie günftigeu SeriiiögeiiS»erhältniffe beS juerff ©enannten jic«

hon.') Saß Serfjäftnig hielt fidj inbog nodj eine 3eitlang,

') ©eine £intcrtaffcnfd)aft an (Selb bclief ftd) auf 8000 aurei (Freher

rer. german. script.~)
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lichen Universität Basrl, nah denen wir befugt sind, aus cinmal

gemietheten Häusern nicht anders zu weichen, als wenn der

Eigenthümer sie beziehen will. — Wie es in dieser Geschichte

weiter ergangen, ist nicht bekannt, nur erfahre» wir ans einem

Bricf des Episcopius, der dcn Rhrnan damals schon genau
kannte und oft zum Frühstück einlud, daß wirklich Lumparter

— so wird der Eigenthümer genannt — das Haus an jene

Pfaffen vcrmicthct habe. Des Briefstellers Urtheil über diese

Miethsherrn ergänzt übrigcns auf wcnig zweideutige Weist dic

Andeutungen Bnrcr's. Sie seicn, sagt er, Diriienjägcr (in-
signes soortatores), die da wcgcn dcr isolierten Lage und des

geringen Verkehrs auf der Straße ihre Wirthschaft um so

ungestörter zu bctrcibcn hofften. — Jn dcr Wcrkstätte Frobcn's,
um auf dicsc zurückzukommen, schcint auch uicht gcradc jeder

Augenblick dcm Dicnst dcr Wisscnschaft gewidmet gcwesrii zu

sein. Wenigstens wurdc es oft dcm Burer fchr unheimlich und

unbehaglich, um andcrcr Dinge willen, die daselbst gcsprochcn

und gctricbcn wurden. Als Urhebcr dcs Scandals ncnnt er

Valli lenone» nnd sindct sie deßwegen so unerträglich, weil
sic ohnc Schcu ihr schmußigcs Haudwcrk sclbst in Gcgcnwart
von Knabcn und jungcn Lcutcn bctricbcn. Kurz vorhcr schicu

das Vcrhältniß Bnrcr's zu scincm Hcrrn sich auslöscn zu

solici!, wir wisscn nicht durch wcsscn Schuld odcr auf wclchc Ver-
anlafsuug hin. Jn dicscr Angclcgcnhcit schrcibt dcr Famulus
an Rhcnan, wcnn cr ihn durchaus aus scincm Dicnst cntferncn

wollc, so mögc cr ihn wcnigstcns mit sechzig Goldguldcn unter-

stützcn, um ihm dadurch cinen Aufenthalt in Wittenbcrg bei

Melanchthon zu ermöglichen. Wenn er beifügt, daß dicse Summc
dcm Rhcnan ja keinen Abbruch thue, ihm dagcgcn einen

beträchtlichen Dienst erweist, so läßt sich daraus ein Schluß auf
die günstigen Vcrmögcnsverhältnissc des zuerst Genannten

ziehe».') Das Verhältniß hielt stch indeß noch cinc Zeitlang,

>) Scinc Hintcrlasscnschaft an Gcld bclicf sich auf S«»g sursi (Creder
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wcnigffenS bt'S ber Drud beS Vellejus boenbot war. Später
finben wir ben Surer als Scbulmet'ffer im Rieborffebenthal.

Um baS Sehen eincS ©elcbrten ju würbigon, iff itnum«

gänglia) nothwenbig, auch ouf biejenigen «greife einen Slidju
werfen, innerhalb beren fein »iffenfdjaftlieheS Sehen ffdj bewogt

unb burdj bie Gbenbürtigfeit mit anbern ©leidjgcffnntcn ein

t'hm cntfpredjenboS gelb ber Sf)ätigfeit, beS gctffigon «BetteiferS

ftnbet. SofonberS bie 3oit, in welcher Rhenan lobte, bot @e*

legenheit, ja brängtc beinah jobom, welcher überhaupt an ben

3eitt'ntereffen Slntljeil nahm, bio Rotbwenbigfoit auf, ffa) ®e»

ffnnungSgenoffen anjufchliegen unb an ihnen einen Halt ju fin«

ben, benu bio grogen gragen, welche bamalS bio «Belt beweg-

ton, mufften aud) an bie ffiUo Seüe beS ©elehrten poa)en nnb

ihn herausrufen auS ber Stiefluft boS tobten SüdjerframS auf
ben bewegten «Warft beS SebenS, wo «ftampf unb «Biberffanb,

«Parthei unb ©ogenparthei baS SofuugSwort war. Die Refor*

inationSi»cen, bic bamalS anfingen in bem GhaoS »er Srabi*
tionen ju gähren, rüttelten, wie ffe junädjff t'br Gntffehen bem

wiebererwüdjenbeu wtffcnfa)aft(ichen Streben »erbanften, nun

auch bic ©elehrten auS ihrer Ruhe auf unb warben fie ju
Sorfäinpfern; bura) ffe waren ffe inS Sehen gerufen, burd) ffe

»oUten fie aud) »ertbet'bigt unb in ihren Rechten gefiebert fein;
feiner, ber nicht taub war für bie Stimme ber Seit unb abge*

fforbon ben 3ntereffcn bor «Wenfrbbeit, fonnte ihre «Wohnung

überhören; er tnugte entmeber als greunb wünfeben, bag ffe

burajbrängcn, ober alS geinb, bag ffe »erfftiminten. Ratürlia)
beutete aber ber bamaligc ©eleljrtonffanb bie Sdjäge ber Wif*
fonfdjaft niebt auSfrbliegüd; im ®eifie ber Reformation ober

jum «ftampfe gegen biefelbe auS, fonbern betrieb aud), wie frü*
her unb fpäter, feine unabhängigen, »on feiner Senbenj geloi«

teten ober bem 3ntereffe einer Parthei geweihten Stubien —
fattm aber in Serbinbung mit anberS ©effnnten. gaffen wir
nun jum 3wccfe unfercS fpejiellen ©egcnffanbcS jene Serbin«

bungen ober ©efoUfdjaftcn ©elebrter t'nS-Sluge, fo fajeint ju«
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wenigstens bis der Druck des Vellsjus beendet war. Später
finden wir de» Burer als Schulmeister im Ni'edersiebenthal.

Um das Leben eines Gelehrten zu würdigen, ist

unumgänglich nothwcndig. auch auf diejenigen Kreise einen Blick zu

werfen, innerhalb deren scin wissenschaftliches Leben sich bewegt

und durch die Ebenbürtigkeit mit andcrn Gleichgesinnten ein

ihm entsprechendes Fcld der Thätigkeit, des geistigen Wetteifers
findet. Besonders die Zeit, in welcher Rhenan lebte, bot

Gelegenheit, ja drängte beinah jedem, welcher überhaupt an den

Zeitinteressen Antheil nahm, die Nothwendigkeit auf, sich Ge.

sinnungsgenossen anzuschließen und an ihnen cincn Halt zu

finden, dcnn dic großcn Fragen, welche damals die Welt beweg,

ten, mußten auch an die stille Zelle des Gelehrten pochen und

ihn herausrusin aus dcr Stickluft dcs todtcn Bücherkrams auf
den bewegten Markt des Lebens, wo Kampf und Widerstand,

Parthei nnd Gegenparthci das Losungswort war. Die
Reformationsideen, die damals anfingen in dem Chaos der Traditionen

zn gährcn, rüttelten, wic sie zunächst ihr Entstehen dem

wiedcrerwachendcn wisscnschaftlichen Streben verdankten, nun

auch die Gelehrten aus ihrer Ruhe auf und warben ste zu

Vorkämpfern; durch sie waren sie ins Leben gerufen, durch sie

wollten sie auch vertheidigt nnd in ihren Rechten gesichert sein;

keiner, der nicht taub war für die Stimme der Zeit und

abgestorben den Interessen der Menschheit, konnte ihre Mahnung
überhören; er mußte entweder als Freund wünschen, daß sie

durchdrängen, oder als Feind, daß sie verstummten. Natürlich
beutete aber der damalige Gelehrtenstand die Schätze der

Wissenschaft nicht ausschließlich im Geiste der Reformation odcr

znm Kampfe gegen dieselbe aus, sondern betrieb auch, wie frühcr

und später, seine unabhängigen, von keiner Tendenz geleiteten

odcr dcm Jntcrcsse einer Parthei geweihten Studien —
kaum aber in Verbindung mit anders Gesinnten. Fassen wir
nun zum Zwecke unseres speziellen Gegenstandes jene Verbin-

dungcn oder Gescllschaftcn Gelchrtcr i'ns-Augc, so scheint zu-
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nädjff in Safel ffa) eine foldje gebifbet ju haben, ber wenig«
ffonS GraSmuS unb Rhenan angehörten, »enn in einem (Slnno
1518) gefdjriebenen Sriefe äugert ffa) bor logt ©enannto bei

ber Grwähnung »on GraSinuS Slbreifo »on Safel in ber «Beife,

bag er fagt, baS „Sodalitium litterarium" biefcr Stabt fei

burdj jenen «Weggang febr fa)morjIid> berührt worben; auf
feinen gaU aber trug biefeS „Sodalitium" einen fo auSgepräg*
ten Gfjarafter, als biefj in ben ©efeltfdjaften »on Seat'S Sater*
ffabt Sdjfettffabt unb »on Stragburg bor 'Sau war. Denn
»on biefen beiben wiffen wir bie Ramen ber ffe conffituironben

«Witgliebcr; bort war baS Haupt unb bie 3>'erbe, wie er ge*

uannt wirb, 3acob «Bimpheling, oin bebeuteiib älterer greunb
RhenanS, ber übrigens ju berfelben 3eit mit ihm in «Paris

ffubicrto, ferner war babei «Paul «pbrögioniuS, ber Reformator
Schlettffabt'S,1) unfer Rhenan, 3acob «Bolf, «Wartin SuceruS,2)
bor febon erwähnte SapibuS, ScatuS SlntoalbuS, «Paul SoIjiuS,
3ohanneS ©unther, SajaruS Scburcr, 3o. ReffatiuS, «Wartin

GgerinuS, 3o. «JRajuS, SajaruS 3gerinuS unb 3o. «PriScuS.3)

Unter biefen ffnb bem Rhenan auS alter Sefanntfdjaft bie am
uädjffen ffehenben «Bimpbeling unb SapibuS, unb cS wirb ge*

rechtfertigt fein, hier einige Slnbeutitngcn über ffe ju geben.

Der erff ©enannte war juerff «Prebigor in Spcrjer, bernad)

Sehrer ju Heibclberg unb fam mit bon Stugiiffincnnöndjen, bie

t'hm auf alle -Beife jufegten, fo febr in Gonffict, bag er »ott

biefen ber jeegerei wogen fagar »or beut päpfflidjen Stuhle

') Ueber biefen lautet üb.igen« Stficnan'« rolffenfdjaftlidje« Urtheil

nidjt am fdnnctdjetfyaftcftcn: minime quidem raalum — nennt er ifm

in einem Sriefe an Stmcrbad) — tarnen non eo judicio praeditum

quo hie (in rebus philologicis) opus est.

2) Ser unermübticfjc SSermittlev jwifdjcii ben beutfdjeit unb fttjwcijcrifdjcn

Stcfermatercn.

3) aScrgt. SRicgger, ba« Scbeu be« 3aftu« ©. 1220 unb bic ©ebteation«

cpiftcl »cn ©»iegcl an 3aecb Sitlinger, SRatl)«ljctrn unb ©djahmeifter

CJart« V., »er bem Hymnus Prudent. de mirac. Christi.
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nächst in Basel sich eine solche gebildet zu haben, dcr wenigstens

Erasmus und Rhenan angehörten, denn in einem (Anno
1518) geschriebenen Briefe äußert sich der letzt Genannte bei

der Erwähnung von Erasmus Abreise von Basel in der Weise,

daß er sagt, das „8«<lalitium littorsrium" dieser Stadt sei

durch jenen Weggang sehr schmerzlich berührt worden; auf
keinen Fall aber trug dieses „Sockslitium" einen so ausgeprägten

Charakter, als dieß in den Gesellschaften von Beat's Vaterstadt

Schlettstadt und vo» Straßburg der Fall war. Denn
von diesen beiden wissen wir die Namen der sie constituirenden

Mitglieder; dort war das Haupt und die Zierde, wie er

genannt wird, Jacob Wimpheling, ein bedeutend älterer Freund
Rhénans, dcr übrigens zu derselben Zeit mit ihm in Paris
studierte, fcrncr war dabci Paul Phrygionius, dcr Reformator
Schlettstadt's,') unser Rhenan, Jacob Wolf, Martin Bucerus,-)
dcr schon erwähnte Sapidus, Beatus Aruoaldus, Paul Volzius,
Johannes Gunther, Lazarus Schurer, Jo. Restatius, Martin
Egerinns, Jo. Majus, Lazarus Jgcrinus und Jo. Priscus.")
Unter diesen sind dem Rhenan aus alter Bekanntschaft die am
nächsten stehende» Wimpheling und Sapidus, und cs wird
gerechtfertigt sein, hier einige Andcutungcn übcr sie zu geben.

Der ersi Genannte war zuerst Prediger i» Speyer, hernach

Lehrer zu Heidelberg und kam mit den Augustinermönchen, die

ihm auf alle Weise zusetzten, so schr in Conflict, daß cr von

dicscn der Ketzerei wegen sagar vor dem päpstlichen Stuhle

>) Ueber diesen lautet Kbligens Rhcnan's wissenschaftliches Urtheil

nicht am schmeichelhaftesten: minime quiàem màlum — nennt er ihn

in einem Briefe an Amcrbach — tsmeu oou so ^uàieio vrsectiturn

quo Kio (iu rebus vkilologieis «vus est.

2) Der unermüdliche Vermittler zwischen dcn deutschen und schweizerische»

Rcformatorcn,

2) Vcrgl, Ricgger, das Lcbcn dcs Zasius S. t220 und dic Dedications-

cxistcl von Sxicgcl an Jacob ViUingcr, Rathsherrn und Schatzmeister

Carls V., vor dem Hvmuus i?rucleut. cls mir«:. OKristi,
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»erUagt wurbe, ein «Projog, bor burd) bie Sorwoubung feinoS

einffngretdjen Ser»anbtou Spiegel unb «Poutinger'S feinen »ei*
lern gortgang nahm. Die «Äegerei »ar übrigens eine fefjr
unfdjulbige unb beffanb lebiglid) barin, bag fein freier ©eiff
fcblecbierbingS bic Ueborjeugung nt'cbt in ffch aufnehmen fonnte,

ber heilige Sluguffin habe fdjon eine «ffapuje getragen, wie feine

«Wöndje. Srog feiner freiem DenfungSart inboffen fonnte er

bor Reformation ffd) nicht in bie Sinne werfen, benn fein Stro*
ben nach «JGSahrbcit lag in beffänbigem Gonffict mit beut eben

fo tief in ihm wurjelnben Rcfpett »or ber Stutorität ber «flirdje

unb Srabition. gür unS mag noa) bie Rotij intereffant fein,
bag er in bor Sthweij gewaltigen Särm erregte burd) eine

Sdjrift/) worin er, oin Slnhängor beS beutfdjen «ÄaiferthumS,

bie Sehwct'jcr glaubte ermahnen ju muffen, einmal jur Sernunft

ju foinmen, unb bei biefer ©elegenbeit ffe niajt gerabe »on bor

bortbeilbaftefien Seite barffellte. DaS Sud) rief natürlich ©e*

genbemonffrationen hor»or. Die am meiffen patriotifäje wurbe

t'hm in -Bien ju Shell, wo bie ffttbicronbe Sa)wet'jcrjugcnb ein

Slutobafe über baSfelbo »erbängte. ©larean fdjrieb auf ben

Sitel beSfeiben blog bie «Jßorte: Crescat. vivat, vigeat gloria
Helvetiorum. — Gine ganj anberS geartete «Ratur war Sa«

pibuS, ber baS Sprüdjwort nomen et omen an ffd) bewahr*

bettete. «Wit grogein Salenl beS St'gcS unb Spottes begabt,

rid)tcte er biefe jumci'ff gegen emffbafte Dingo, wctd)e or burch

biefe «Baffen befäinpfen wollte, unb fprad) oft über retigiöfe
Geromonien unb altfirdjlidje 3nffitute mit fo fdjneibenber Schärfe,

bag beut gut fonfer»ati»en «ißintpheling angff unb bange warb
unb or t'hn mit Serflagung »or bein «ftegcrgeriäjt bebrobeu

mugte.2) Sonff war or ein tüdjtiger Sdjulinann unb hatte im

3a{jre 1517 nicht weniger alS neunjjunbert 3öglinge unter

3ud)t unb Gontrole — (aud) ben ShomaS «platter). — «Wit

>) Pro pace Christianorum et pro Helvetiis.
2) 9tf)cnan an 3wtngfi.
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»erklagt wurde, ein Prozeß, der durch die Verwendung seines

einflußreichen Verwandten Spiegel und Peutinger's keinen weitern

Fortgang nahm. Die Ketzerei war übrigens eine sehr

unschuldige und bestand lediglich darin, daß sein freier Geist

schlechterdings die Ueberzeugung nicht in sich aufnehmen konnte,

der heilige Augustin habe schon eine Kapuze getragen, wie seine

Mönche. Trotz seiner freiern Denkungsart indessen konnte er

der Reformation stch nicht in die Arme werfen, denn sein Streben

nach Wahrheit lag in beständigem Conflict mit dem eben

so tief in ihm wurzelnden Respekt vor der Autorität der Kirche
und Tradition. Für uns mag noch die Notiz interessant sein,

daß er in der Schweiz gewaltigen Lärm erregte durch eine

Schrift/) worin er, ein Anhänger des deutschen Kaiserthums,
die Schweizer glaubte ermahnen zu müssen, einmal zur Vernunft

zu kommen, und bci dieser Gelegenheit ste nicht gerade vo» der

vorthcilhaftestcn Seite darstellte. Das Buch rief natürlich
Gegendemonstrationen hervor. Die am mcistcn patriotische wurde

ihm in Wien zu Theil, wo die studierende Schweizerjugcnd ein

Autodafe über dasselbe verhängte. Glarean schrieb auf den

Titel desselben bloß die Worte: Lresost, vivst, vigest glori»
Uelvetiorum. — Eine ganz anders geartete Natur war
Sapidus, dcr das Sprüchwort nomen et «men an sich bewahrheitete.

Mit großem Talent des Witzes und Spottes begabt,

richtete er diese zumeist gegen ernsthafte Dinge, wclche er durch

diese Waffen bekämpfen wolltc, und sprach oft über religiöse

Ceremonien und altkirchlichc Institute mit so schneidender Schärfe,

daß dem gut konservativen Wimpheling angst und bange ward
und er ihn mit Verklagung vor dcm Ketzcrgcricht bedrohen

mußtet) Sonst war er ein tüchtiger Schulmann und hatte im

Jahre 1517 nicht weniger als neunhundert Zöglinge unter

Zucht nnd Contrôle — (auch den Thomas Platter). — Mit

>) ?r« psee Odristisuorum et pro Relvetiis.
2) Rhena» an Zwlngli.
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GraSmuS ffanb er auf fo »ertrautotn gug, bag er bein Deco«

fainpab einen GmpfeblungSbrief an ihn mitgeben fonnte; auch

3wingli hielt grogc Stiide auf t'hn;') er betrachtet t'hn als
einen ber SluSerwätjlten, weldje »on ©ott reichlich begabt ffnb

mit bem Salent für Spradjon unb SluSlegung, um fegenSreieb

in ihrem Stinte ju wirfen. Diefer Stanb, fagt er, iff int hoch*

ffen ©rabe tiotbwenbig, unb gloid)wohl nie im Scrtjälfnig ju
feinem «Berthe honorirt.2) SapibuS fdjeint übrigens aud) «Wo«

inentc gehabt ju haben, wo fein Seruf unb feine SteUung in

Sdjlettffabt t'hm wie ein Slip auf ber Seele lagen, „©lüdlid)
ihr — fdjreibt er in einem an GraSmuS greunbe gerichteten

©ebidjte — unb unter guten Sternen geboren, boucn ein fof«

djeS SooS ju Shell würbe, in Safel ju leben, id) mühe unter
einem unwiffenben Sd)u(»olf mein armes Sehen ab\" — GS

iff »on feinem 3utercffe, bie Daten anjugeben, bie unS ben

Rhenan balb in Sdjlettffabt int Jcmfe biefer greunbe, halb

wieber in Safel, balb weiter unten in Stragburg jet'gen; ffe

laffen ffd) jur Roth auS feinen unb feiner 3eitgenoffen Srt'efen

jufainmcnffelleii, aber geben burcfjauS feinen ©ewinn ab für bic

©efdjidjte fcincS SebenS. Dag bei ber »erfjäftnigmägig gerin«

gen Gntferniing beibe Drte, ber eine als feine Heimat, bor anbere

als eine burdj mehrjährigen Stufcntbalt ihm woblbefannte Stabt,
öfter »on ihm befitdjt würben, »erfleht ffd) »on felbff. — Son
Dtto »on SrunfelS, ber burd) feine Sertbeibigung Hnlten'S

gegen GraSinuS befannt geworben iff unb fpäter alS Doctor
Medicinae in Safel ffch aufhielt, iff nod) ein Schreiben an

Rhenan »orfjanben, worin er biefen um Slufnabme in Die ©e«

IcbrtengefeUfdjaft ju Sdjlcttffabt bittet: ,,3a) Weig nicht — heigt
cS — wie »iel Dir an mir liegt, Du aber, um bic «Bahrbeit

ju geflohen, haff a,anx Scffg »on metner Seele genommen.
UebrigeuS fenne id) Dich nicht »on Slngcftajt, aber wenn ich

einmal baS ©lud hätte, Deine wet'Shcit»erfünbonben 3üge uub

') 3n einem Sriefe an 9tt)cnan. 2) 9ltfo bamat« fetjen!

174

Erasmus stand er auf so vertrautem Fuß, daß er dem

Oecolampad einen Empfehlungsbrief an ihn mitgeben konnte; auch

Zwingli hielt große Stücke auf ihn;') cr betrachtet ihn als
einen der Auserwählten, welche von Gott reichlich begabt sind

mit dem Talent für Sprachen und Auslegung, um segensreich

in ihrem Amte zu wirken. Dicscr Stand, sagt er, ist im höchsten

Grade nothwendig, und gleichwohl nie im Vcrhältniß zu

seinem Werthe honoring) Sapidus scheint übrigens auch

Momente gehabt zu habe», wo scin Beruf und seine Stellung in
Schlettstadt ihm wic ein Alp auf der Seele lagen. «Glücklich

ihr — schreibt er in cincm an Erasmus Frcunde gcrichtctcn

Gedichte — und untcr gutcn Stcrncn geboren, denen ein

solches Loos zu Thcil wurde, in Bafel zu leben, ich mühe unter
einem unwissenden Schulvolk mein armes Leben ab!" — Es
ist von keinem Interesse, die Daten anzugeben, die uns den

Rhcnan bald in Schlcttstadt im Krcife dicfcr Freunde, bald

wieder in Basel, bald wcitcr unten in Straßburg zeigen; sie

lassen sich zur Roth aus scinen nnd scincr Zcitgenossen Briefen
zusammenstellen, aber gebe» durchaus keinen Gcwinn ab sür dic

Geschichte scincs Lcbcns. Daß bei der vcrhältnißmäßig geringen

Entfernung bcidc Orte, dcr cine als scinc Heimat, dcr andcrc

als cinc durch mchrfährigcn Aufenthalt ihm wohlbekannte Stadt,
öfter von ihm besucht wurdcn, vcrstcht sich von selbst. — Von
Otto von Brunfcls, dcr durch scinc Vertheidigung Hutten's

gcgcn Erasmus bckannt gcwordcn ist und später als Doctor
Neckioins« in Basel sich aushielt, ist noch cin Schreiben an

Rhenan vorhandcn, worin cr dicscn um Aufnahme in die Gc-

lchrtcngcscllschaft zn Schlettstadt bittct: „Ich wciß nicht — hcißt
es — wic viel Dir an mir liegt, Du aber, um die Wahrheit

zu gcstchcn, hast ganz Bcsttz von mcincr Scclc genommen.
Ucbrigcns kennc ich Dich nicht von Angcsicht, aber wenn ich

einmal das Glück hättc, Deine weisheitverkündenden Züge und

l) I» cincm Bricfc an Rhcnan, Also damals schon!
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Deinen fein gebilboten ©eiff in ber Rahe ju feben, unb wenn
id) Shet'I nebinert bürfto an jenem fo gefeUigen Scf)fettffabter
Serein unb »or ineinem Sobo einmal »on 3lngeffa)t ju Singe«

ficht jenen herrlichen SeatuS ju febon mir »ergönnt wäre, fo
Würbe id) mid) für glüdlicb unb felt'g halten."

Der ©efeUfcbaft ju Stragbttrg präfibirtc ebenfaUS «Bim*

pheling; bic bauptfäcblfcbfien «Witgliober berfelben nennt GraS*

inuS in einem Sriefe an benfeiben,') wo er ffa) in ungemeinen

SobeSerhcbungen über ffe ergeht unb ben Ginbrud, ben ffe auf
ihn gemacht, als einen burchauS günffigen fcfjilbcrf. Slud) Sea*

tuS rühmt bie freunblidje Slufnabme, bie t'hm währenb beS

SlufentbaltS einiger Sage in Stragburg ju Shell würbe. ,,3d)
»ergeffe nidjt — äugert er ffd)2) — wie wohlwollen» unb gaff*

frounblia) bie Iitterarifa)e ©efeUfcbaft mid) aufnahm unb mit
Welä) ffattlicfjem «Wähle ffe mid) bewirthete. Du fannff ben*

fen, mein lieber SitSciuiuS, wie angenehm eS mir fein muffte,

fo »iefe gelehrte, bie «Biffcnfcbaft fo h»d) fdjägenbe «Wänner

beifammen ju fehcn,vbic tbetfö grieebifdj »erffchen, thcifS unter
Deiner Seitung gTiicflfcb nach jenem Serftänbnig binffeuern."
— GS fcheint barnaeh, bag SeatuS nicht felbff cfgcntffcbeS «Wit*

glieb war. Hören wir nod) GraSmuS barüber:3) „©taube mir,

') In flne lib. de copia rerum.

2) Seat. SSbcn. an 8u«cin(u«; scr ben jroef Brevets 8ec'« für t5ra«mu«

(»ergf. ©cf)6y-jltit II, 344 seqq.
3) ©ämmtlidK 9tamcn fiebe bei Äod), Memoires de l'institut national,

sciences politiques et morales, tom. IV, p. 356. ©« traren barum

ter ©cbaftian Srant, 3acob ©türm, SWatttJia« ©djurer.
3u biefcr rübrigen (SJctcfirtcngrusse, voetdjc ben Cbcrrtjein »on ©traft«

bürg au« bi« nad) Sdjafffjaufcn junt 5Diitte(»unftc be« oberen £cutfd)=

fanb« tnadjtc, gelierte aud) ber au« Strasburg gebürtige 3of)ann
9tt>clpf)u«, ein 3ugenbfrettnb SRficnan1«, über wc'djen, ba er fonft

»ot)t fdjwcrlid) einen SBiogvasbcn finben wirb, liier einice 9totfjen (tnt

<BIal5e fein »erben, we(d)e id) ber freunbfidjen ÜJc'ttfjeitung be« £errn

$rof. äug. ©töber »erbanfe. (5r gab ©iniee« »on @r««mu*
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Deinen fein gebildeten Geist in der Nähe zu sehen, und wenn
ich Theil nehmen dürfte an jenem so geselligen Schlettstadter
Verein und vor meinem Tode einmal von Angesicht zu Angesicht

jenen herrlichen Bcatus zu sehen mir vergönnt wäre, so

würde ich mich für glücklich und selig halten."
Der Gesellschaft zu Straßburg präsidirte ebenfalls

Wimpheling; die hauptsächlichsten Mitglieder derselben nennt Erasmus

in einem Briefe an denselben,') wo er stch in ungemeinen

Lobeserhebungen über sie ergeht und dcn Eindruck, den sie auf
ihn gemacht, als einen durchaus günstigen schildert. Auch Bcatus

rühmt die freundliche Aufnahme, die ihm währcnd des

Aufenthalts einiger Tage in Straßburg zu Theil wurde. „Ich
vergesse nicht — äußert er sich?) — wie wohlwollend und

gastfreundlich die litterarische Gesellschaft mich aufnahm und mit
welch stattlichem Mahle sie mich bewirthctc. Tu kannst denken,

mein lieber Luscinius, wie angenehm es mir sein mußte,
so viele gelehrte, die Wissenschaft fo hoch schätzende Männer
beisammen zu sehen, ^dic theils griechisch verstehen, thcils unter
Deiner Leitung glücklich nach jenem Verständniß hinsteuern."

— Es scheint darnach, daß Beatus nicht sclbst eigentliches Mitglied

war. Hören wir noch Erasmus darüber:') „Glaube mir,

>) In une lib, àe eopi» rerum.

2) Bcat. RKcn. an LusciniuS: sor den zwei Brevets Leo's für Erasmus

(vcrgl. Schöpft!» II, 344 seqq.
2) Sammilichc Namcn siehe bci Koch, Mémoires àe l'institut nsticmsl,

seievos«! politiques et morales, tom. IV, p. 35ö. Es waren varum

tcr Sebastian Brant, Jacob Sturm, Matthias Schurcr.
Zu dicscr rührigen Gclchrtcngruppc, welche dcn Oberrhein »on Straßburg

auS bis nach Schaffhauscn zum Mittelpunkte des oberen Deutschlands

inachte, gehörte auch dcr aus Straßburg gebürtige Johann
Aoelphus, ei» Jugendfreund Rhcnan'S, übcr wichen, da er sonst

wohl schwerlich cincn Biographen sindcn wird, hicr einige Notizen am

Platze scin wcrdcn, wclche ich dcr frcundlichcn M «Heilung des Herrn

Prof. Aug. Stöbcr »erdanke. Er gab Einires von Erasmus
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in feinem ©efprätb, gefcbweigc beim in einem Srief fonnte id)

baS Sergnügen fdjilbem, baS id) empfanb bei bem 91nblid, ber

mir baS Silb eineS alten pbilofophifcben Staates barffeUte: fo
»iete »ortrefflicbe «Wtinner »on ben ebelffen ganu'Iien, bio burd)
ihre ganje Haltung einen augergewöhnfidjen Serffanb, bie

größte Unbeidjoltenfjeit unb eine »öllig majeffätifaje, aber mit
wunberbarcr Sefcbeibeubcit geini'fcbte Grhabenheit beurfunben.

Slgaincmnon glaubt bei Homer, er würbe glüdlieh fein, wenn

er jehn «Rcffore in feiner Umgebung hätte — um wie »iel

glüdlidjer iff unfer l;ot;e Mat'fer «Wariiniliau, »er in einem Staat
fo »iele Rcffore, ober Scipt'one, ober Gatonc, ober wo möglia)
noa) meifere unb ehrenfefferc jählt. «Benn id) Die «Bürbe unb

©emeffenheit jener «Wänner anffauntc, fo glaubte id) »öllig bie

alten Slreopagiteit ju feben; fab id) auf bett ruhigen, ernffen

Gbaratter, fo fainen ffe mir Wie lauter gabiuffe »or. Dann,
wenn id) an Die «Wägigfcit ibreS «WafjlS, an bic Rücbtcrnbeit
unb ärmliche Ginfadjbeit ihrer ganjen SebcnSweifc badjtc, fo

fehwobte wieber baS Silb »er alten Sajebäinontcr »or meinem

innern Singe. Hierauf, wenn id) gewahr würbe, in wie wun*
berbar glüeflichcr «Wifdjung Die Strenge burdjbattctjt war »on

©djriftcn beutfd) berau«, „Son bitt wegen unb Eingebung SScattj

Dttjcnant), meine« infuttber« tieben Jpcrrn unb ©djufgc>
feiten" wie er felbft fagt, (1520) — nadjbem er früljer fdjon (Sei«

ter'« „*)3affion bc« Sebfudicn«", bann bcffen „$atcr noft er"
etirt tjatte. 6r war fpäter ©tabt»t;«fifu« in ©djafffiaufcn, ta«, glcidi

Safel unb bem nörblidjcn Jttcit ber ©djweij, mit bem ©(faß eng »cr>

bunben war. (33ergt. SBimobcling in feiner conclusio ju ijktcr ©djett'«
Lucubratiunculis: „Ad omnes Helveticos id est Alsaticos, prae-
sertim Argentinenses optimarum litterarum studiosos.") 3m 3abrc

1535 lief) er (in ©irafjburg) fein au« bem Satcinifajcn übertragene« Vc=

ben Sarbaroffa'«, mit «fpoljfdjnittcn, crfdjcinen, unb nennt in ber

Sorrebe „SRofjbif fer« $ ift ort)" at« »on itjm »erbctttfdjt, fo wie er

audj ba« bafbige (Srfdjcinen einer ScbcnSbcfdjreibung „Äcifcr Stugufti"
anfünbet.
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in keinem Gespräch, geschweige denn in einem Brief könnte ich

das Vergnügen schildern, das ich empfand bei dem Anblick, der

mir das Bild eines alten philosophischen Staates darstellte: so

viele vortreffliche Minncr von den edelsten Familien, die durch

ihre ganze Haltung einen außergewöhnliche» Verstand, die

größte Unbcscholtenheit und eine völlig majestätische, aber mit
wunderbarer Bescheidenheit gemischte Erhabenheit beurkunden.

Agamemnon glaubt bei Homer, er würdc glücklich sein, wcnn

er zehn Nestore in seiner Umgebung hätte — uni wic viel
glücklicher ist unser hohe Kaiser Marimilian, dcr in einem Staat
so viele Nestore, odcr Scipione, oder Catone, oder wo möglich
noch weisere und ehrenfestere zählt. Wenn ich die Würde und

Gemcssenhcit jcncr Männer anstaunte, so glaubte ich völlig die

alten Arcopagitcn zu schcn; sah ich aus den rnhigcn, crnstcn

Charakter, so kamcn sie mir wic lautcr Fabiussc vor. Dann,
wenn ich an dic Mäßigkeit ihres Mahls, an die Nüchternheit
und ärmliche Einfachheit ihrer ganzcn Lebensweise dachte, so

schwebte wieder das Bild der alten Lazedäinonier vor meinem

innern Auge, Hieraus, wenn ich gewahr wurde, iu wic
wunderbar glücklichcr Mischung die Strenge durchhaucht war vou

Schriftcn dcutsch bcraus, „Von bitt wcgcn »nd Ange bun g Bcaly
Rhcnony, meines insuncerS licbcn Hcrrn und Schulgc-
scllcn" wie cr sclbst sagt, (l520) — „achdcm cr frühcr schon Äci-
lcr'S „Passion dcS LcbkuchcnS", dann dcsscn „Patcr nostcr"
ediri hatlc. Er war spätcr Stadtphysikuê in Schaffhauscn, das, glcich

Bascl und dcm nördlichen Thcil dcr Schweiz, mit dcm Elsaß cng vcr-

bunden war, (Vcrgl, Wimxhrling in scincr vonelusio zu Pctcr Schrtt'S
I^riLubratiuneulis: g^,ct ovines Helvetieos ici est ^.Isatioos, vrse»
sertim ^rgentinenses ovtimsrum littersruin stucliosos.") Jm Jahrc

t5Zö licß er (in Siraßburg) scin aus dcm Lalcinischcn übcrtragencs Lc-

ben Barbarossa'S, mir Holzschnitten, erschein?», und nennt in der

Vorrcdc „Rohdissers History" als von ihm verdeutscht, so wie er

auch das baldige Erschcincn cincr Lebensbeschreibung „Kciscr Augusti"
ankündet.
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ber «Wilbe ber Sitten, unb biefe «Wif»e wieber gehoben war
burdj ben Gruft, fo ffetttc ffa) mir jene gepriefene Republif
«Wafffifa bar, bie in allen möglichen SebeiiSricbtungen römifaje

3ua)t mit griedjt'fdjer Urbanität üorfdjmoljen hat it. f. w."
Wix erfahren aud), bag nidjt nur wiffcnfdjaftlicho gragen

ober überhaupt ©egenffänbc crnffer Ratur in biefem Mxeife

bohanbelt, fonbern jur Grhotung aud) Die leichten «Wufen, bie

beS ©efangS, herbeigerufen würben. DaS Slngcfüfjrte wirb
übrigens genügen, aud) aus betn Rhetorifffjen unb Gomplimont*

artigen ber Setjilberting eine feljr günffige Settrtheilung boS

SriefffellerS herauSjufefcn unb unS felbff hoffentlich anjueig*

nen. gaff inug idj aber fürdjren, bag unS mittlerweile unfer
SeatuS beinah auS beut ©effdjt eutrüdt worben iff, unb um
fein Silb nicht ju feljr nad) alten ©egenben hin ju »erffücbti*

gen, wollen wir lieber in einem enger gejogenen «ftreife, in Sa*
fei, »crweilett unb hier unb »on hier auS bie gäben »erfolgen,
bte ben «JRann mit Slnbern öerfnüpften. Seine eigentlid) ge*

lehrte Shätigfeit wirb fpäter jur Sprotte foinmen, fo weit ffe

mehr eine grudjt feines eigenen ©eiffoS iff unb in felbffänbi*

gern, rein wiffenfd)aftlia)em Sobon wurjelt; hier mögen ju*
näajff, im Slnfdjlug an baS Sorhergoljenbe, feine weitem unb

nähern freunbfdjaftlicben Sejtehungon ihre Grlebigung ftnben.

3ugleia) wirb ffch, ba aud) biefe mehr ober weniger bura) bie

3eitereigniffe, bie Reformation, bebingt ffnb, fein Serhalton ju
berfelben bartbuit uub in natürlicher golge bie Hauptferien fei*

neS GljarafterS entwideln laffen, ber, wie jeber anbere feiner

Seit, an jenen «Kämpfen feinen «JSrobirffein ftnben muffte. Dor
3eit unb beut Rang nad) fleht bie grettnbfdjaft mit GraSinuS

als bie erffe ba. Der Umgang war, auS et'njelnon SluSbrüden

biefeS ju ffbliegen, fo jt'emlt'd) ein täglicher, unb wenn 3omanb
bei GraSinuS ftd) empfehlen ober einführen wollte, fo gefebab

öS am fieherffen burd) Serinittfung Rhenan'S, Wie j. S. bei

«Peutinger. «tauin eine größere Slrbeit beS berühmten ©elebr*

ton iff auS feinen Hänben, iff auS ber Dfffjt'n beS Druders
12
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der Milde dcr Sitten, und diese Milde wieder gehoben war
durch den Ernst, so stellte stch mir jene gepriesene Republik

Masstlia dar, die in allen möglichen Lebensrichtungen römische

Zucht mit griechischer Urbanität verschmolzen hat n. s. w."
Wir erfahren auch, daß uicht nur wissenschaftliche Fragen

oder überhaupt Gegenstände ernster Natur iu diesem Kreise

behandelt, sondern znr Erholung auch die leichten Musen, die

des Gcsangs, herbeigerufen wurden. Das Angeführte wird
übrigens genügen, auch ans dem Rhetorischen nnd Compliment-

artigen der Schilderung einc schr günstige Beurtheilung des

Briefstellers herauszulesen und uns selbst hoffentlich anzueignen.

Fast muß ich aber fürchten, daß uns mittlerweile unser

Beatus beinah aus dcm Gcsicht cntrückt worden ist, und um
sein Bild nicht zu schr nach allen Gegenden hin zu verflüchtigen,

wollen wir lieber in einem enger gezogenen Kreist, in Basel,

verweilen und hier und von hier ans die Fäden verfolgen,
die dcn Mann mit Andcrn verknüpften. Seine cigcutlich
gelehrte Thätigkeit wird später zur Sprache kommen, so weit sie

mehr cine Frucht seines eigenen Geistes ist und in selbständigem,

rein wissenschaftlichem Boden wurzelt; hier mögen zu,
nächst, im Anschluß an das Vorhergehende, feine weitern und

nähern freundschaftlichen Beziehungen ihre Erledigung finden.

Zugleich wird sich, da auch diese mchr oder weniger durch die

Zeitereignisse, dic Reformation, bedingt sind, sein Verhalten zu

derselben darthu» und in natürlicher Folge die Hauptseitcn
seines Charakters entwickeln lasse», dcr, wie jeder andere seiner

Zeit, an jenen Kämpfen scincn Probirstein sindcn mußte. Der
Zeit und dem Rang nach steht die Freundschaft mit Erasmus
als die erste da. Der Umgang war, aus einzelnen Ausdrücken

dieses zu schließen, so ziemlich ein täglicher, und wenn Jemand
bei Erasmus sich empfehlen oder einführen wollte, so geschah

es am sichersten durch Vermittlung Rhenan's, wie z. B. bei

Peutinger. Kaum eine größere Arbeit des berühmten Gelehrten

ist aus seinen Händen, ist aus der Offizin des Druckers

12
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hervorgegangen, woran Rhenan nidjt bircct ober inbirect,
burdj Ratb, burd) gelehrte Unterffügung, burdj genaue «Prüfung
unb Durchficht Sbet'l genointnen hätte. Sd;on im 3ahre 1515

nennt GraSmuS in bem Seria)t an Seo X. über feinen Hier»«

ntjinuS als «Witarboitenbcn ben SeatuS, „einen 3ünglfng »on

auSgejeidjneter ©clebrfamfeit unb richtigem Urtheil", uub wenu
etwas »on ber gerne auS ju beforgen war, WaS bei GraSinuS

Reifen fe(>r oft »orfain, fo ging cS burdj ScatuS Hänbc fo

ffdjer alS burdj GraSinuS eigene. Darum burfte aud) biefer,

wenn or banfbar fein wollte, febr gut .an ben Sürgenneiffer
»on Safel fdjreiben, „bag er t'hm für alle 3etdjcn »on Rürf«

ficht, ©efälligteit, Dicnffleiffung, bie er bem SeatuS erweife, fo

»erbunben fei, als hätte er ffe ihm felbff erwiefen." «Bar er

bod), wie GraSmuS t'hn felbff nennt, fein alter cgo. DaS Ser«

hältnig war ein fo »ertrautcS, bag SeatuS fogar in Slbwefcn«

bett beS GraSinuS un» ohne ihn »orerff anjufragen ffa) »oll«

fomincn in feinem Redjtc glaubte, «Berfe beS GraSmuS nadj
feinem Selicben an greunbe öffentlich ju bebt'jircn, fo baS Com-

pendium ber Sheologic. GraSmuS inbeg nahm ifjut bieg übel,

Weniger aber, alS ob er cS als einen Giugrt'ff in feine «JJroüfnj

betrachtet hätte, fonbern weil bie mit ber Debication bebachte

«jJerfon ihm nidjt bic gencbmffe war. Unb weil fidj bic ga=

iniliarität eines SerbältniffeS febr oft in Sefenntniffett beur«

funbet, welche ihrer Ratur nadj mehr »or jwei Dfjren als »or
bie £>effentliajfeit gehören, fo baben wir aud) in biefcr Sache

fpreajenbe 3eugen, unb fo fpredjenb, bag wir ffe gern etwaS

Uifer unb weniger gefa)wägig wünfehten — für unfern ©efdjinad.
GraSmuS litt befanntlia) an einem Uebef, baS man nt'cbt gerabe

gern jur Schau trägt/ obwohl bamalS bie ©elehrten befonberS

ba»on heiingefudjt waren. Dt'efeS befiel t'hn aufs beftt'gfte auf
feiner Reife nad) Söwen — un» nun bie Scfdjreibung beSfel«

ben mit aUon Sijmptomen bis inS ffeinffe Setail in einem

Sriefe an Rhenan, freilid) ben SeibonSgenoffen! 3r»ei, antife
ober moberne, «iSöcfjneriniien mögen einanber ntünbltcb aüe Sor«
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hervorgegangen, woran Rhcnan nicht direct oder indirect,
durch Rath, dnrch gelehrte Unterstützung, durch genaue Prüfung
und Durchficht Theil genommen hätte. Schon im Jahre 1515

nennt Erasmus in dem Bericht an Leo X. über seinen

Hieronymus als Mitarbeitenden den Beatus, „cinen Jüngling von

ausgezeichneter Gelehrsamkeit und richtigem Urthcil", und wenn
etwas von dcr Fcrnc ans zu besorgen war, was bei Erasmus
Reisen sehr oft vorkam, so ging es durch Bcatus Händc so

sichcr als durch Erasmus cigene. Darum durfte auch diefcr,

wcnn er dankbar fein wolltc, schr gut an den Bürgcrmcistcr
von Bascl schreiben, „daß er ihm für alle Zeichen von Rücksicht,

Gefälligkeit, Dienstleistung, die cr dcm Bcatus erwcisc, so

verbunden sei, als hätte er stc ihm sclbst crwicsen." War er

doch, wic Erasmus ihn sclbst nciint, sein alter ego. Das
Verhältniß war ein so vertrautes, daß Beatus sogar in Abwesenheit

des Erasmus und ohne ihn vorerst anzufragen sich

vollkommen in seinem Rechte glaubte, Werke des Erasmus nach

seinem Belieben an Freunde öffentlich zu dedizircu, so das O«m-

penckium dcr Thcologic. Erasmus iudeß nahm ihm dicß übel,

weniger aber, als ob cr cs als cincn Eingriff in scinc Provinz
betrachtet hättc, sondern weil die mit der Dedication bcdachtc

Person ihm nicht dic gcnchmstc war. Und wcil stch dic

Familiarität cincs Verhältnisses schr oft in Bekenntnissen

beurkundet, welche ihrer Natur nach mchr vor zwei Ohrcn als vor
die Oeffentlichkeit gchörcn, so haben wir auch in dicscr Sache

sprcchcnde Zeugen, und so sprechend, daß wir sie gern etwas

leiser und wcnigcr geschwätzig wünschten — für unfern Geschmack.

Erasmus litt bekanntlich an einem Uebel, das man nicht gerade

gern zur Schau trägt, obwohl damals die Gclchrtcn besonders

davon heimgesucht waren. Dieses befiel ihn aufs heftigste auf
sciner Reise nach Löwen — nnd nun die Beschreibung desselben

mit allen Symptomen bis ins kleinste Detail in einem

Briefe an Rhenan, freilich den Leidensgenossin! Zwei, antike

oder moderne, Wöchnerinnen mögen einander mündlich alle Vor-
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foimnenljeiten unb 3wifd)enfäUe ijjrcS «RinbbottS »ertraulidj mit«

theilon — in einem Sriefe aber ähnliche Grfffjcinungen mit
aUein Slufwanb beS treffonben fpradjltchon SlnSbrudS jn fdjil«

bern, baju gehört mehr als antife «Raiöetät. ©onug: SeatuS

war ber Sertrauto.')
Riebt nur als ©elehrten ftnben wir t'hn »on GraSinuS

gelobt unb gefäjägt, fonbern auch feine rein inenfcblidjcn Gi«

gonfdjafton machten ihn bem greunbe angenehm. „SUS ©efoU«

fdjafter iff er ber anmuttjigffe »on Sitten; bonn wann laajt er

nidjt? 3d> wiü nidjt gefunb fein, wenn id) je in meinem So*

bon einen juöorfommenbern, leutfeligern Gfjarafter, einen fei*

neren ©eiff getroffen habe." — greilid), bor Raine boS GraS*

inuS unb feine geiffige Ueberlegenfjcit, fo febr ffe aud) einen

©lanj auf feine Umgebung warfen, trug bod) oft baju bei, bon

freunbfcbaftlidjcn Sejiehungen ju ihm einen mehr ober weniger
ftcbtbaren Stempel ber Slbfjänglicbfeit unb Uufofbffänbigfeit auf*

jubrüden, bie aud) bann ihm feine «Parttjei fieberte, wenn baS

Red)t nicht fo nnbeffritten auf feiner Seite war. Slud) Rhonan

hat ffd) bie Unbefangenheit beS UrtfjeifS hier nt'cbt immer be*

wahrt, fo in bem befannten Streit beS GraSinuS mit bein Gng*
fänber See. «Wod)ten aua) bie SluSffettimgen biefeS jungem
©elehrten an ben eraSmifdjen SluSgaben beS neuen SeffainentS

fehr oft ungegrünbot fein, fo berichtigten ffe immerhin hie unb
ba aud) gehler, bie ffa) ber groge «Wann batte entfdjlüpfen
laffen, unb bedton Süden auf, bie bei bor Un»oUfouunenl)eit
atteS «Wenfdjlicben aua) bei einem GraSmuS ffd) »orfinben inug*

ten. 3»bem erlitt ber ©taube, junädjff an unbebt'ngte firdj*
liehe Slittorität, bamalS überall, unb auch burd) GraSinuS, foldje

«Anfechtungen unb Grfcbütterungen, bag man ihm natürlich auf
uienfcfjlicbem, b. h. wiffenfcbaftlicbein ©ebiote noch weit Weniger

') (5r burfte c« übrigen« um fo eljer fein, ba er, »ie gefagt, felbft 3etr<

leben« am gteidjcn Ucbct litt, fo bafj er „perpetuo urinam vasculo

vitreo excepit" (Freher, Script, rer. germ. s. voce Rhenanus).
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kommeicheiten und Zwischenfälle ihres Kindbetts vertraulich
mittheilen — in einem Briefe aber ähnliche Erscheinungen mit
allem Aufwand des treffenden sprachlichen Ausdrucks zn

schildern, dazu gehört mehr als antike Naivetät. Genug: Beatus

war der Vertraute.')
Nicht nur als Gelehrten finden wir ihn von Erasmus

gelobt und geschätzt, sondern auch seine rein menschlichen

Eigenschaften machten ihn dem Freunde angenehm. „Als
Gesellschafter ist er der anmuthigste von Allen; denn wann lacht er

nicht? Ich will nicht gesund sein, wenn ich je in meinem
Leben einen zuvorkommender«, leutseligern Charakter, einen

feineren Geist getroffen habe." — Freilich, der Name des Erasmus

und seine geistige Überlegenheit, so sehr sie auch einen

Glanz auf seine Umgebung warfen, trug doch oft dazu bei, den

freundfchaftlichcn Beziehungen zu ihm einen mehr oder weniger
sichtbaren Stempel dcr Abhänglichkeit und Unselbständigkeit

aufzudrücken, die auch dann ihm scine Parthei sicherte, wenn daS

Recht nicht so unbestritten auf sciner Seite war. Auch Rhcnan

hat sich die Unbcfangcnhcit des Urtheils hier nicht immer

bewahrt, so in dem bekannten Streit des Erasmus mit dem

Engländer Lee. Mochten auch die Ausstellungen dieses jüngern
Gelehrten an den erasmischen Ausgaben des neuen Testaments

sehr oft ungcgründet sein, so berichtigten sie immerhin hie und
da auch Fehler, die sich der große Mann hatte entschlüpfen

lassen, und deckten Lücken auf, die bei der UnvoUkommenhcit

alles Menschlichen auch bei einem Erasmus sich vorfinden mußten.

Zudem erlitt der Glaube, zunächst an unbedingte kirchliche

Autorität, damals überall, und auch durch Erasmus, solche

Anfechtungen und Erschütterungen, daß man ihm natürlich auf
menschlichem, d. h. wissenschaftlichem Gebiete noch weit weniger

>) Er durfte cs übrigens um s« chcr sein, da er, «ie gcsagt, selbst Zeit-

lcbens am gleichen Ucbcl litt, so daß er „vervetuo uriosi» vssvulo

vitreo exeepit" (I/reKer, sorivt. rsr. gsrm. s. vooe lineiumus).

12*
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glaubte bulbigen ju muffen. Gin «auftreten gegen GraSmuS,

wo feine Seiffungen mangelhaft waren, war baher immer ge*

rechtfertigt. Slber wie wurbe eS beut armen See angefehen?

3affuS, ber greibttrger ReäjtSgelebrte, nennt itjn einen „Him*
melSffürmor" gegen GraSmuS, „ben höcbffen ©ott", ober or

»ergleicbt fein Sluftreten mit bem beS Galigitla, ber bem

ganjen rönu'fajrn Solf einen Racfen wünfdjte, um mit ei*

nein Streiche t'hn herunterhauen ju fönnen. — „«BaS ffnnt
ber anberS — ruft er in einem Sriefe an GraSinuS auS

— alS Sob bein gefatnintcn Gbriffenglauben, »cm gefaintn*
ten Gtjriffenöolfe, ber allen ©elehrten, bie »on Dir abhängen,
ben Mopf abfdjlagen wiü"i" — GtwaS nu'Iber aüerbingS,
aber bod) audj mit aUjugrogcr Gonniöen; gegen GraSmuS,

äugert ffa) Rhenan (an Spiegel im 3a(jre 1520).') „0
mehr alS horoifajc Sefcheibenhet't — fagt er. — Seit langer

3eit fennc id) bura) »ertrattten Umgang ben GraSmuS. 3d>

wugte, bag er ein rcdjtfcbaffencr «Wann war, weldjer ben Ruhm
»eraa)ten(?) iinb Unrecht ertragen fönne; aber jcgt hat er ffd)

mir noch glänjenber erprobt, ba er auf einen fo ungerechten

nnb febnöben Singriff fleh nt'cbt mit bonfelbon «-Baffen räcljte in

aUjugrogem Sertrauen auf feine «Borte unb ©elcljrfamtcit.
©oht mir weg mit euerm Rühmen beS SofrateS, weil er ffd)

einff »on irgenb einem «Kerl inS ©effdit fpudcti lieg, ohne ju
jürnen. 3ff eS nidjt nod) »iel gröger, fo bittere Sdjimpfrebcn,
Womit ein »erworfoner Säffcrcr nicht nur baS ©cffdjt, fonbcrn
ben Ruf beS roinffen «WanneS begeifert fjat, b'njunebmen, ohne

mit Schmähungen ju entgegnen?" — Stitdj Gapito (jtöpftein),
ein weiterer SanbSinann Rfjenan'S — er war auS Hagenau
im Glfag — lieg ffd) herbei, bem GraSinuS ju Hebe gegen See

£)ppofftion ju ergreifen; für baS Stufeben Rbenau'S aud) in
biefer Slngelegenfjeit fpriebt ber Umffanb, bag Gapito erflärt,
nid)tS in bie «Belt l>fnauöfcbtcfen ju motten, was nicht ju»or

') Epist. erudit. viror. de Lei virulentia.
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glaubte huldigen zu müssen. Ein Auftreten gegen Erasmus,
wo seine Leistungen mangelhaft waren, war daher immer

gerechtfertigt. Aber wie wurde es dem armen Lee angesehen?

Zasius, der Freiburger Rechtsgelehrte, nennt ihn einen „Him-
melsstürmer" gegen Erasmus, „den höchstcn Gott", odcr er

vergleicht sein Auftreten mit dcm des Caligula, der dcm

ganzen römische» Volk einen Nacken wünschte, nm mit
einem Streiche ihn herunterhauen zu können. — „Was sinnt

der anders — ruft cr in einem Briefe an Erasmus aus

— als Tod dem gefammten Christenglauben, dcm gesamm-

ten Christcnvolke, der allen Gclchrtcn, dic von Dir abhängcn,
den Kopf abschlagen will?" — Etwas milder allerdings,
aber doch auch mit allzngroßcr Connivcn; gcgcn Erasmus,

äußert sich Rhcnan (an Spiegcl im Jahrc 1520).') „O
mehr als heroische Bescheidenheit — sagt cr. — Seit langer

Zcit kennc ich durch vcrtrautcn Umgang dcn Erasmus. Ich
wußte, daß er ein rechtschaffener Mann war, wclchcr den Ruhm
verachten nnd Unrecht ertragen könne; aber jetzt hat cr sich

mir noch glänzendcr crprobt, da cr auf cincn so ungerechten

und schnöden Angriff sich nicht mit denselben Waffen rächte in

allzugroßcm Verträum auf scine Wortc und Gclchrsainkcit.
Geht mir wcg mit euerm Rühmen des Sokratcs, wcil er sich

einst von irgend einem Kerl ins Gcstcht spuckcn licß, ohne zu

zürnen. Jst es nicht noch vicl größcr, so bittcrc Schimpfrcdcn,
womit ein verworfener Lästerer nicht mir das Gcstcht, fondcrn
den Ruf des reinsten Mannes begeifert hat, hinzunehmen, ohne

mit Schmähungen zu entgegnen?" — Auch Capito (Köpflcin),
ein weiterer Landsmann Rhenan's — er war aus Hagenau
im Elsaß — ließ stch herbei, dcm Erasmus zn Licbc gcgcn Lee

Opposition zu ergreifen; für das Ansehen Rheuan's auch in

dieser Angelegenheit spricht der Umstand, daß Capito erklärt,
nichts in die Welt hinausschi'ckcn zu wollen, was nicht zuvor

>) Lvist. eruàit. virsr. àe I^ei virulenti».
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beffen Siüigung erlangt habe. «Ber ju jener 3eit in Safel
lebte unb nur einigermaßen eine über baS Riöeau bor Sltttäg*

Iichfeit ber»orragenbe Stottung einnahm, muffte mit büteinge*

jogen werben in baS ©ewirr bor «partboion, welche In golge
bor ffrchlidjen Reuerungon aud) in unfrer Saterffabf in hefti*

gern «Kampfe begriffen waren. GraSmuS Rolle in biefer t)od)*

wichtigen Slngclegonbet't iff betannt unb bat aua) auf feine

freunbfd)aftlid)eii Scrbältuiffe gewirft, inbem ffe biefolhen theitS

loderte, tbeilS aber aud) hier ihren beffünmonbeit Ginffug gel*

tonb machte. GS fomint nun barauf au, feines greunbeS Rhe*

nan Serhalten genauer ju ftrleren: ©ewig ift, bag er ffd) in

bein «Kampfe jwifdjeit Slufflärung utib bem DbfcurantiSmuS,
beffen «ßrinjip in Safel befonberS burd) einjolne Sdjofaffifer
ber Uni»erfftät — Sopbiffen, wie man ffe bieg — »ertreten

würbe, entfdjiebeii auf GraSmuS Seite fdjlug, ber als ber ge«

Waltigffe unb einffugreiajfte ©egner jener Dunfefinänner bc«

trachtet würbe, unb jwar war Rhenan'S Stellung hier nidjt
etwa eine Sadje ber ©efäUigtoit unb ihm burdj bie «Autorität

feines grcttnbeS bictirt, fonbern ffe entfprang feiner Ueborjcu*

gung, bie im Umgang mit feinen greunben unb in golge frü*
herer SebonS»erhältitiffo fdjon längff in t'hm gereift war unb

aud) fdjon offen ffd) auSgefprodjen hatte, gür bie «Wigbräudje

unb het'Uofe 3"d>tIoftgfeit, weldje bamalS unter ben Sertrotem
ber «Kirche eütgeriffen war, batte er ein offenes Slttge, unb bei

©elegenbeit fonnte felbff feine angeborene «Wilbe unb griobenS*

liebe ihn am febarfen StuSfproehon bor «Babrheit unb feines

iinpartheiifehcn UrtheilS nidjt hmbern. So hatte er fdjon im

3ahre 1510 in feiner Sebeuöbefcbret'bung ©eiler'S »on «KaiferS«

borg baS Sroiben beS GoUogitimS ber büffenbon 3intgfrauen
mit bon gobührenbon SlttSbrücfen gewürbigt unb bura) feine

greimütbigfeü» einen folajcn Sturm heraufhefchworon, bag or

beinah Stragbttrg ju melben gejmungen war. 3"beg bic Ro«

formation hatte währenb ber 3eit gortfdjritto gemaeht, unb

baS Grfonnen, felbft bie öffentliche Rüge einjelner «Wigbräudje

dessen Billigung erlangt habe. Wer zu jener Zeit in Basel

lebte und nur einigermaßen eine über das Niveau dcr Alltäglichkeit

hervorragende Stellung einnahm, mußte mit hineingezogen

werden in das Gewirr der Partheien, welche in Folge
der kirchlichen Neuerungen auch in unsrer Vaterstadt in heftigem

Kampfe begriffen waren. Erasmus Rolle in dieser

hochwichtigen Angelegenheit ist bekannt und hat auch auf seine

freundschaftlichen Verhältnisse gewirkt, indem sie dieselben theils
lockerte, theils aber auch hier ihren bestimmenden Einfluß
geltend machte. Es kommt nun darauf an, seines Freundes Rhenan

Verhalten genauer zu fixieren: Gewiß ist, daß er sich in
dem Kampfe zwischen Aufklärung und dem Obskurantismus,
dessen Prinzip in Basel besonders durch einzelne Scholastiker
der Universität — Sophisten, wie man sie hieß — vertreten

wurde, entschieden auf Erasmus Seite schlug, der als der

gewaltigste und einflußreichste Gegner jener Dunkelmänner be-

trachtct wurde, und zwar war Rhenan's Stcllung hier nicht

etwa cinc Sache der Gefälligkeit und ihm durch die Autorität
seines Freundes dictirt, sondern sie entsprang seiner Ueberzeugung,

die im Umgang mit seinen Freunden und in Folge
früherer Lebensverhältnisse schon längst in ihm gereift war und

auch schon offen sich ausgesprochen hatte. Für die Mißbräuche
und heillose Zuchtlosigkeit, welche damals untcr den Vertretern
der Kirche eingerissen war. hatte er ein offenes Auge, und bei

Gelegenheit konnte selbst seine angeborene Milde und Friedensliebe

ihn am scharfen Aussprechen der Wahrheit und seines

unpartheiischcn Urtheils nicht hindern. So hatte er schon im

Jahre 1510 in seiner Lebensbeschreibung Geiler's von Kaisersberg

das Treiben des Collegiums der büssenden Jungfrauen
mit dcn gebührenden Ausdrücken gewürdigt und durch seine

Freimüthigkeit» einen solchen Sturm heraufbeschworen, daß er

beinah Straßburg zu meiden gezwungen war. Indeß die

Reformation hatte währcnd der Zeit Fortschritte gcmacht, und

das Erkennen, selbst die öffentliche Rüge einzelner Mißbräuche
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in bor fircblicben Ginricbtung genügte nicht mehr jur «IJartbei.

fieUung. «Wan »erlangte — tmb burfte öS — fin ganjen innern

religiöfen Sehen eine Uinwanblung, eine neue ©eftalitutg boS*

felben, weldjc 3ebor an ffd) erfahren foltte, unb baS Stehen*
bleiben bei jener crffgonannten mehr »erftanbeSmägigen Oppo*
fftion galt je nad) Umffänbon halb für ©feidj.aültigfeit, balb für
getgheit, balb fogar für geiubfdjaft gegen bie Reformation felbff.
Sor Slltem mitgte GraSmuS biefe Seurtheiliing erfahren —
unb nidjt mit Unrecht.

„greilich meinten mandje — fagt «ßftjer im Veben SutberS

— GraSmuS habe mit feinen bt'uYrn Spötteleien unb «Bigen ber

«Kt'rdje mehr gefebabet als Sutber mit feinem Gifer; aber bio

«Birfungen »on jenen wären bod) nur »orübergebenb gewefen,

wie fdjmerjlitfj ffe aud) trafen. Unterfudjt man genauer gegen

weldje Seite beS «WöndjSlebcnS bio get'nbfoligfeiten beS GraS*

inttS bauptfädjlidj gerichtet waren, fo inug man geflohen, bag

ihn weniger ber «Wange! an ädjter Rcligt'offtät unb Sittlicfjfeit,
wie woljl aud) er barüber flagt, als bie tiefe Unwiffcnheit unb

Robbeit ber Sitten aitfbradjte, unb audj bie Slrt feiner Se*

fäinpfung mit ben «Baffen beS «BigcS jeugt ba»on, bag eS t'hm

nicht fo fchr Slnlt'ogen beS ©cmütbS als feinem Scrftanbc unb

©eifte Slcrgernig war." — 3a, man fann fagen, bag bie ättgff*
liebe Scheu, mit einer ber «Partbeien in offenen Srud) ju gera«

tben, ben grogen ©elehrten ju einer adjfelträgerifcben Rolle »er«

lirtbeilt hat — oin Sorwurf, bor ben SeatuS niemals treffen

wirb. Diefcr Ijat mit feinen greunben, weldjc feine innere

Ueberjeugung t'hn wählen lieg, niemals, fo »iel mir befannt,

gebrochen, fonbern iff, wenn aua) in »ielleidjt ffilloror 3urücfgo*

jogentjeit unb mit mehr Sefdjränfung auf Heinere «Kreife alS

Slnbero, feiner einmal getroffenen «JLBabl, fid) felbff unb feinen

greunben treu geblieben; jener hat infolge feiner Rollo früljero

greunbe tbeflö förmlidj befa»ouiren muffen, theilS ffe abtrünnig

gemadjt.

„Hüte bidj, fdjreibt ihm Gapito, fein früherer Serebrer,
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in der kirchlichen Einrichtung genügte nicht mehr zur Parthci»

ftellung. Man verlangte — und durfte es — im ganzen innern

religiösen Leben eine Umwandlung, eine ncuc Gestaltung
desselben, welche Jeder an sich erfahren sollte, und das Stehenbleiben

bei jener erstgenannten mchr vcrstandesmäßigen Opposition

galt je nach Umständen bald für Gleichgültigkeit, bald für
Feigheit, bald sogar für Feindschaft gegen die Reformation selbst.

Vor Allem mußte Erasmus diefe Beurtheilung erfahren —
und nicht mit Unrecht.

„Freilich meinten manche — sagt Pfizer im Leben Luthers

— Erasmus habe mit seinen bittcrn Spötteleien und Witzen der

Kirche mehr geschadet als Luthcr mit seinem Eifer? aber die

Wirkungen von jenen wären doch nur vorübergehend gewesen,

wie schmerzlich sie auch trafen. Untersucht man genauer gegen

welche Seite des Mönchslebens die Feindseligkeiten des Erasmus

hauptsächlich gerichtet waren, so muß man gestehen, daß

ihn wcnigcr dcr Mangel an ächter Religiosität und Sittlichkeit,
wie wohl auch er darübcr klagt, als die ticfc Unwisscnhcit und

Rohheit dcr Sitten aufbrachte, nnd auch die Art seiner

Bekämpfung init den Waffen des Witzes zeugt davon, daß cs ihm

nicht so schr Anlicgen des Gemüths als seinem Vcrstandc und

Geiste Aergerniß war." — Ja, man kann sagen, daß die ängstliche

Scheu, mit ciner dcr Partheicn in offencn Brnch zu gerathen,

den großen Gelehrten zu einer achselträgerischen Rolle ver-

urtheilt hat — ein Vorwurf, der den Beatus niemals treffen

wird. Dieser hat mit scine» Freunde», welche scinc innere

Ueberzeugung ihn wählcn licß, nicmals, so vicl mir bckannt,

gebrochcn, sondcrn ist, wenn auch in vielleicht stillerer Zurückge-

zogenhcit und mit mehr Beschränkung auf kleinere Kreist als

Andere, scincr cinmal getroffenen Wahl, sich selbst und seinen

Freunden treu geblieben; jener hat infolge sciner Rolle frühere

Freunde thcils förmlich desavouiren müsse», theils sie abtrünnig

gemacht.

„Hüte dich, schreibt ihm Capito, sein früherer Verehrer,
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bog bu nicht in beinern Seffrebcn, beiben «ßartbeieu ju genü*

gen, beibe feinbfelig ffiinmff; bie päpfflidj ©eftnnten »erabfdjeiten

bid) alS ben Duett unb Urfprung beS ganjen UobelS, bie Sin*

bänger SutberS als einen Serräther au ber beffern «J5artbei.tt —
¦Bie benahm fidj GraSmuS gegen ben würbigeu Decolam»ab,

weil biefer t'hn in irgenb einem «JBerfc mit bor traulichen, gewig

uii»orfänglid)en Sejet'djnung „ber Unfrigc" angeführt hatte,

worin ber argwöbnifdje «Wann eine ungebührliche gt'rferung
bor «Partbei erfannte! ©anj anberS war unb blieb allem Sin*

fajet'n nad) baS Scrljältnig beS SaSler Reformators ju Rbe*

nanuS, wie wir gleid) febon werben. Dag biefcr begwegon

mit GraSmuS fein Serljältnig nidjt abbrad), lag theilS in feiner

fricblidjon Ratur, tbet'Iö im ©efühl ber Danfbarfeit gegen ben

grogen «Wann begrünbet, aber audj ber Uinftanb war maggo*

bettb, bag er feinein Stubiengang unb feiner eigcntlidjcu So*

fa)äftigung nadj mehr auf baS pbilologifdjc ©ebiet hingewiefen

war,unb jumeiff auf biefem feine ScrüfjrungSpunfte mit GraS*

muS fanb. H'nberto t'hn boa) bie fatboltfcb gefärbte/ fpäter
immer entfdjicbencr baS «IJäpfflidje un» Sliitireforinatorifdje her*

»orfehrenbe ©effnnung beS groiburger 3affuS') nicht, mit ihm

gelehrte Sejiebimgen ju untorbaltcn uub ftdj gcinüthlia) in einer

Darffeltung beS römifchen «BabfmobitS in comitiis curiatis,
centuriatis unb tributis ju ergehen, groilid) würbe ber Ser«

fehr nicht gerabe fleigig betrieben, obwohl 3affuS Rheuan'S

©elebrfamfeft unb fein Urtheif gefegenbeitlidj in ben Iobcnbffon
SluSbrüden erwähnt unb feine Slutorität nad) ber beS GraSmuS

am meiffen bei t'hm gilt; nadjbem öS aber bein greiburger
Herrn beliebt hatte, in feinem Gifer ben Decofampab2) auf alle

mögliche «Jßeife heruntorjujiebon unb orbentlich ober itnorbent*

') Sei bem er aud) einmal $u ©aft mar.

2) Sei biefcr ©cfcgenficit möge erwähnt werben, bafj nadj einem Sriefe be«

@ra«mu« an 3ajtu« »om Stafyrc 1514 bie änfunft Dceotampab'« nad)

Safel in benannte« 3abr ju fc^en wäre, wöbrenb $erjog in feiner Sic
gra»fifc ba« 3abr 151,5 annimmt.
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daß du nicht in deinem Bestreben, beide» Partheien zu genügen,

beide feindselig stimmst; die päpstlich Gesinnten verabscheuen

dich als den Quell und Ursprung des ganzcn Uebels, die

Anhänger Lutbers als einen Berräther au der besser» Parthei." —
Wie benahm sich Erasmus gegen dcn würdigcn Oecolampad,

weil dieser ihn in irgend einem Wcrkc mit der traulichen, gewiß

unverfänglichen Bezeichnung „dcr Unsrigc" angeführt hatte,

worin der argwöhnische Mann eine ungebührliche Firicrnng
der Parthei erkannte! Ganz anders war und blieb allem

Anschein nach das Vcrhältniß des Basler Reformators zu

Rhenanus, wie wir gleich sehen werden. Daß diescr deßwcgcn

mit Erasmus sei» Verhältniß nicht abbrach, lag theils in scincr

friedliche» Natur, theils iin Gefühl der Dankbarkeit gegen den

großcn Mann begründct, aber auch dcr Umstand war maßgebend,

daß er seinem Studiengang und seiner eigentlichen

Beschäftigung nach mehr auf das philologische Gebiet hingewiesen

war und zumeist auf diesem feine Berührungspunkte mit Erasmus

fand. Hinderte ihn doch die katholisch gefärbte, später

immer entschiedener das Päpstliche und Antireformatorifche
hervorkehrende Gesinnung des Freiburg?? Zasius ') nicht, mit ihm

gelehrte Beziehungen zn unterhalten und sich gemüthlich in einer

Darstellung des römischen Wahlmodus in «omitiis «uristis,
«onwristis und trilmtis zu ergehen. Freilich wurde der Ver»

kehr nicht gerade fleißig betrieben, obwohl Zasius Rbenan's

Gelehrsamkeit und sein Urtheil gelegenheitlich in den lobcndsten

Ausdrücken erwähnt und seine Autorität nach dcr dcs Erasmus
am meisten bei ihm gilt; nachdem es aber dcm Freiburger
Herrn beliebt hatte, in seinem Eifer den Oecolampad?) auf alle

mögliche Weise herunterzuziehen und ordentlich oder unordent-

>) Bci dem cr auch einmal zu Gast mar.

2) Bcl diescr Gclcgenhcit möge erwäbnt wcrdcn, daß nach cincm Bricfc des

Erasmus an ZasiuS vom Jahrc 1514 die Ankunft Occolampad's nach

Basel in bcnanntes Jahr zu setzen wärc, währcnd Hcrzog in scincr Bio-
graphic das Jahr I5l5 annimmt.
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lieh auf ihn ju fdjiinpfen, in SluSbrüdeii wie Oecolumpius,
Occator lampadis, Satanae proles uub bergf. ftnben wir jwi*
feben beiben ©elehrten feine Serbinbung mehr unb freuen folfte
eS unS, wenn Rhenan um beS gef.bmäljtctt greunbeS willen
abgebrodjen hat.') SluS ber Gbernburg, bem Sdjlog granj
»on SicfiugcnS, wohin Decolampab auf feiner glucht auS SU*

tenmünffer fid) gewenbet hatte, fdjreibt er an Rhenan (a. 1525),
in»cin er auf einen »orhergebenben Srief weist, worin er Re*

djenfebaft gegeben habe über feine fogcnaniito Slpoffaffe, jener

möge fo »iel wie uwgli'dj bic Sadje bei ffa) behalten, ba eS

ihm genüge, in Sojug auf feinen SBcggang fowohl bic ©ültig*
feit ber ©rünbe, als »ic 3uffiinmuug ber Seinigen ju haben.

„Denn bic gürffen — fäljrt er fort — (teilen ffa) nun, als.

hätten ffe mir feljr woljl gcWoUt unb bieten mir eine fdjönc
SteUe in 3ngo!ftabt an, wenn ich »er «JJarthei SutherS eutfa«

gen unb »oin «Papff Scrjet'bung erlangen fonnte. 3dj aber

feljc nidjt ein, waß id) »oin djrt'ftltdjen ©eftdjtSpunft auS an

Sutber »orbainmon fonnte, wenn id) aud) feineSwegS Sittfjcrancr

genannt werben Witt. UebrigcnS fjanbclt eS ffch, wenn idj nidjt
irre, baruin, bag ich bie Stnffifter uub Urheber meines SlbfaUS

nidjt öffcntlt'dj bejcidjne. Denn ffe wollten in gutem ©crud)
bei bett «Anhängern bleiben, un» ben «Wädjtigcn in allen Stü«
den ffd) willfährig erweifen, wie eß fo bor Sauf ber «Belt iff,
uub bentadj, roenn ffe aud) feljr »iel »crfdjulbct haben, un«

fajulbig genannt werben. Daher wollen wir ffe, bitte id), nidjt
länger erbittern, bamit bieg nicht unter bie Seute fomme, benn

fonff fominctt wir fautn juin grieben, obfebon id) biefen nach

»Kräften mit Stilen ju haben beffrebt bin. D Seiten, o Sitten!
GS gebt hier baS ©erüebt, bag alle gürffen DeutfdjlanbS jur
Scriiidjtiing »on SuthcrS«partbci einen Sunb gcfdjloffen fjaben —

mögen ffe eS tbun. Dennoch muffen wir am ©üangclium feff«

') (Segen Sutber war 3aflu« nad) einer brieftiebeu Slufjerung SJlbcnan'« un'

ter Sfnbcrm auch beftwegen fo attfgebradjt, weit ?utt;er gefagt tjatte: prae-
stare sacerdotes uxoribus quam scortis esse copulatos.
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lich auf ihn zu schimpfen, in Ausdrücken wic Oecolumpius,
vvestor Ismpsckis, 8»tsnse proles und dcrgs. sinden wir
zwischen beiden Gelehrten keine Verbindung mehr und freuen sollte

cs uns, wenn Rhcnan um des geschmähten Freundes willen

abgebrochen hat.') Aus der Ebernburg, dcm Schloß Franz
von Sickingcns, wohin Oecolampad auf scincr Flucht aus Al>

tcnmünster sich gewcndct hattc, schrcibt cr an Rhcnan (a. 1525),
indcm er ans cincn vorhcrgchcndkn Brief weist, worin cr

Rechenschaft gegeben habe über seine sogenannte Apostasie, jcncr

mögc so vicl wie möglich die Sache bei sich behalten, da es

ihm genüge, in Bezug auf seinen Weggang sowohl die Gültigkeit

dcr Gründc, als dic Zustimmung der Seinigen zu haben.

„Dcnn die Fürsten — führt er fort — stcllcn sich nun, als.

hàttcn sic mir schr wohl grwollt und bieten mir eine schöne

Stelle iu Ingolstadt an, wcnn ich dcr Parthci Luthers entsa-

gcn und vom Papst Vcrzeihung crlangcn könntc. Ich aber

sehe nicht cin, waS ich vom christlichcn Gcsichtspunkt aus an

Luthcr vcrdamm.cn könntc, wcnn ich auch kcincswcgs Lnthcrancr

gcnannt wcrdcn will, llrbrigcns haudclt cs sich, wcun ich nicht

irre, darum, daß ich dic Anstiftcr und Ilrhcbcr mcincs Abfalls
nicht öffcntlich bczcichnc. Dcnn sie wolltcn in gntcm Gcruch

bci dcn Anhängcrn blcibcn, und den Mächtigen in allen Stücken

sich willfährig erweisen, wic es so dcr Lauf dcr Wclt ist,

und hcrnach, wenn sie auch schr vicl vcrschuldct habe»,

unschuldig gcnannt werde». Daher wollen wir sie, bitte ich, nicht

länger erbittern, damit dicß nicht unter die Leute komme, den»

sonst kommcn wir kaum zum Fricdcn, obschon ich dicscn nach

Kräften mit Allcn zn habe» bestrebt bin. O Zeitcn, o Sittcn!
Es gcht hier das Gerücht, daß alle Fürstcn Dcntschlands zur

Vernichtung von LutherS Parthci einen Bund gcschlosscn habcn —

mögcn sic es thun. Dennoch müssen wir am Evangelium fcst-

>) Gcgcn Luther war Zasius nach cincr bricflichcn Außcrung Rhcncm'S nn-

tcr Andcrm auch deßwcgcn so aufgebracht, weil Luther gcsagt hatte : pras-
stsre sseerclotes uxoridus czusm soortis esse eovulatos.
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halten unb befetitten, waS GbriffuS »on unß »erlangt unb waS

für ein Unterfdjicb jwifehen 3uben unb Gljriffen unb jwifd)en
Gbriff unb bem Slntidjriff. Sehe wohl mein SeatuS un» fahre

fort »einen Deeolampab ju lieben" u. f. w. Diefer Srief
beweist nun alferbt'ngS nod) niebt SllloS für baS Serljältnig beS

Reformators ju ttnfonn Rhenan, benn an GraSmuS, beu

dominus ter maxime dilectus, wirb noctj ein ©rüg barin attfge«

tragen; inbeg bic Dffeuhcit unb baS Sertraiten, womit Deco,

fampab feine Umffänbe unb Soweggrünbe barfegt, fprecfjen boch

für eine niebt ganj gewöhnliche Sefanntfajaft unb bag biefe

nidjt getäufdjt tmb, wie an GraSinuS, ju Sd)anbe wurbe, ba«

für giebt or beutlicbe 3ei<ben.

Ginmal hat SeatuS RhenanuS ffd) nidjt gefdjeut, in feiner
Sorrebo jum Sertullian, alfo öffentlich, nidjt nur bein Gharaf«

ter beS Deeolampab alles Sob ju fpenben, fonbern auch bie in
beffen Sua) über bie Seichte auSgefprodjenen ©runbfägc als
bie feinigon ju erflären, bann aber iff befonberS fein Serhält«

nig ju bem Sd)weijer«Reformator 3wingli, baS in einer Reihe

»on Srt'efen jiemlidj tlar baifegt, »on ber Slrt, bag eS ein Gin.
gehen in bie ReforinationSibeen, eine Grfaffung berfelben aud)

mit bem ©emütb unb bein Gruft ber Ueberjeugung beutlicb er«

fennen lägt. Unb wor bor Sadje jugetban war, fonnte aua)

ihre Sertroter nidjt »erlaffen ober gar »erbanunen. Die So«

fanntfdjaft mit 3wingli fdjeint ihren äußern Slnlag gefunben

ju haben in ber Sefdjäftigung Rhcnan'S bei groben, mit bem

jener febr oft über Drurf, Ginbanb unb SluSffattung »on Sü«

d)em ju »erfefjrcn hatte, unb biefe gefdjäftlicben Slugelegenbou

ten nehmen attcrbingS oft einen nidjt itnbebeutenben Raum in
bein Sriefwedjfel beiber «Wänner ein, jebodj nie fehlt eS babei

an ernfferen «Wittljoilungon über Groigniffe ber 3eit, gortfdjrite
ber Reformation, «J5erföitffd;fet'ten, weldje in berfelben eine

RoUe fpielten, über baS Schalten ber Sd)weijer jur «Kaifer«

Wahl, über baS eigene 3tfI unb Streben. Sludj auf bie äu«

gero Sage RhenanS bejüglidje Umflättbe werben bte unb ba
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halten und bekennen, was Christus von uns verlangt nnd was

für ein Unterschied zwischen Juden und Christen und zwischen

Christ und dem Antichrist. Lebe wohl mein Beatus nnd fahre

fort deinen Oecolampad zn lieben" u. f. w. Dicfer Bricf be.

weist nun allerdings noch nicht Alles für das Vcrhältniß des

Reformators zu unserm Rhenan, denn an Erasmus, dcn clo-
minus tsr msxim« ckileotus, wird noch ein Gruß darin

aufgetragen; indeß die Offenheit und das Vertrauen, womit Oeco.

lampad seine Umstände und Beweggründe darlegt, sprechen doch

für eine nicht ganz gewöhnliche Bekanntschaft und daß diese

nicht getäuscht und, wie an Erasmus, zu Schande wurdc,
dafür giebt er deutliche Zeichen.

Einmal hat Beatus Rhenanus sich nicht gescheut, in seiner

Vorrede zum Tcrtullian, also öffentlich, nicht nur dem Charakter

des Oecolampad allcs Lob zu spcndcn, sondern auch die in
dessen Buch über die Beichte ausgesprochenen Grundsätze als
die scinigen zu erklären, dann aber ist besonders scin Vcrhältniß

zu dcm Schweizcr-Reformator Zwingli, das in cincr Reihe

von Briefen ziemlich klar daliegt, von dcr Art, daß cs ci» Ein.
gehen in die Reformationsideen, eine Erfassung derselben auch

mit dem Gemüth und dem Ernst der Ueberzeugung deutlich
erkennen läßt. Und wer der Sache zugethan war, konnte auch

ihre Vertreter nicht verlassen oder gar verdamme». Die
Bekanntschaft mit Zwingli scheint ihren äußer» Anlaß gesunden

zu haben in dcr Beschäftigung Rhcnan's bci Froben, init dem

jener sehr oft über Drnck, Einband und Ausstattung von
Büchern zn verkehren hatte, und dicse geschäftlichen Angclcgenhei.
ten nehmen allerdings oft einen nicht unbedeutenden Raum in
dem Briefwechsel beider Männer ein, jedoch nie fehlt es dabei

an ernsteren Mittheilungen übcr Ereignisse der Zeit, Fortschritt
der Reformation, Perfönlichkeiten, wclchc in dcrselben eine

Rolle spielten, über daS Verhalten dcr Schweizer zur Kaiser-

Wahl, über das eigene Ziel und Streben. Auch auf die

äußere Lage Rhénans bezügliche Umstände werden hie und da
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berührt; fo beföinpft 3wing!i beffen Gntfdjlug, »on ber gro*
ben'fdjett Suchbrueferci fid) fortan ferne ju halten unb einer

Sefdjäftigung ju entfagcn, wobitra), wie 3t»iugli meint, nidjt
nur fein Ruhm, fonbern ber ganj DeutfcblanbS unb bor Gbri*

fteubeit beförbort werbe. Stuä) Wirb irgenbwo barauf hinge*

beutet, bag SeatuS im Sinuc hatte nad) Süxid) überjuffebefn,

unb biefen Gntfdjlug fudjt ber Reformator nun natürlich, alß

greunb, ju befeffigen, beffiininen aber lägt ffa) nicht, ob ber ge*

wünfctjtc Slufcntljalt in Süxid) ein bloibonbor ober nur ein mo*

mentaner fein fottte; jenes iff inbeg weniger wabrfcbet'nlicb,

benn wenn fdjon, wer bamal« in Safel nidjt jur «partbet ber

Sophiffen bt'clt, befonberS als ©elcbrter, oft eine uu'fjliebe unb

angcfct'nbcte Stellung hatte, fo hätte Rhenan als Slftjl gewig
feine Heimat »orgejogen, wie ex benn bieg wirtlich fpäter getban

hat, um ber «JMacfercien enblia) einmal loS ju werben. Später
(Gnbe 1522) ermahnt 3wiugli ben greunb, fteigiger ju fein

im Sricffdjrriben, beim ihr Sriefwedjfel, meint er, fönne »ou

größter «Bichtigfeit fein. Unb wirtlich, bie Rolle, welche er

bem Rhenan auferlegt unb woju er iljn inffänbt'g ermahnt, iff
wichtig genug unb wäre »on grogen golgen gewefen, hätte ffe

»urebgeführt werben tonnen. Rhonan foll nämlich fin Scroin

mit «ßettican unb einigen anbern ©elehrten baS Sermittleramt

jwifdjen GraSmuS unb Sitther übernehmen, bereu Streit jum
grogen Schmer; 3t»ingIi'S bamafS mehr unb mehr einen öffent*

lidjen unb entfdjicbencn Gbarafter anjimebmeit begann. 3winglt
wollte bamalS, befajeiben wie er war, ffd) nodj fein Urtbeil

beimeffen über Redjt ober Unredjt beS Ginen ober beS Sin*

born, unb iff übcrjrugt, bag am Gnbe Sefben baS niübfain be*

gonnene unb weiter geführte «Berf ber Reformation, unb baS

¦BofjI ber ganjen Gbriffenbeit, mehr am Herjen liege, als t'br

perfönliä)er Haber, bor aüe jene Grrungenfdjafton wieber »er*

nidjten fönne. — «JRit Suther foll Rhenan »egwegen hrioffid)
untorbanbeln, mit GraSmuS münblfd); mit groger greube würbe

or unb anbere eS feben, wenn Rhenan mit GraSmuS nad) 3ü»
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berührt; so bekämpft Zwingli dessen Entschluß, von der Fro-
ben'schen Buchdruckern sich fortan ferne zu halten nnd einer

Beschäftigung zu entsagen, wodurch, wie Zwingli meint, nicht

nur sein Ruhm, sondern der ganz Deutschlands und der

Christenheit befördert werde. Auch wird irgendwo darauf
hingedeutet, daß Beatus im Sinne hatte nach Zürich überzusiedeln,

und diesen Entschluß sucht der Reformator nun natürlich, als

Freund, zu befestigen, bestimmen aber läßt stch nicht, ob der

gewünschte Aufenthalt in Zürich ein bleibender odcr mir ein

momentaner sein sollte; jcncs ist indcß wcnigcr wahrscheinlich,

denn wenn schon, wer damals in Basel nicht znr Parthci der

Sophistcn hiclt, bcsondcrs als Gclchrter, oft eine mißliche und

angefeindete Stellung hatte, so hätte Rhenan als Asyl gewiß
seine Heimat vorgezogen, wic cr denn dicß wirklich spätcr gcthan

hat, nm dcr Plackcrcicn endlich cinmal los zu wcrdcn. Später
(Ende 1522) ermahnt Zwingli den Freund, fleißiger zn sein

im Bricfschreibcn, denn ihr Briefwechsel, meint er, könne von

größter Wichtigkeit scin. Und wirklich, die Rolle, welche er

dem Rhcnan aufcrlcgt und wozu cr ihn inständig crmahnt, ist

wichtig gcnug und wäre von großen Folgen gcwefcn, hätte ste

durchgeführt wcrdcn könncn. Rhena» soll nämlich im Vcrcin

mit Pcllican und cinigcn andcrn Gelehrten das Vermittleramt
zwischcn Erasmus und Luther übernehmen, deren Streit znm

großcn Schmer; Zwingli's damals mchr und mehr einen öffentlichen

nnd cntschicdcncn Charaktcr anzunehmen begann. Zwingli
wollte damals, bescheiden wie cr war, sich »och kein Urtheil
beimessen über Recht odcr Unrecht des Eincn oder des

Andern, und ist übcrzcugt, daß am Ende Beiden das mühsam

begonnene und weiter geführte Werk der Reformation, und das

Wohl der ganzen Christenheit, mchr am Hcrzen liege, als ihr
persönlicher Hadcr, der alle jene Errungenschaften wieder
vernichten könne. — Mit Luther soll Rhenau deßwegen brieflich

unterhandeln, mit Erasmus mündlich; mit großer Freude würde

er nnd andere es schcn, wenn Rhcnan mit Erasmus nach Zü.
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rieb fämc, ober boch, wenn joner felbff nidjt baju bewogen wor*
bon fönne, Rhenan') alfein. GS iff fdjwcrlicb baju gefommen2)
unb merfwürbig iff, bag ffd) »on ober an Sutber in »er Gor*

refponbenj beS SeatuS fein Srief »orfinbet, obwohl ffe im ei*

gentlt'djffon Sinne 3eitgonoffen waren, ba ©obtirtS* unb SoboS.

jähr bei ihnen beinahe jiifaminenfallon, obwohl Seat Pittberit

fdjägte uub achtete, obwohl er jur Serbreftung »on SuüjerS

Schriften in ber Sdjweij baS Seinige beitrug.3) SluS Rhe*

nan'S eigenen Srt'efen an 3winglt bagegen bürfen wir hier um
fo ober GinjelneS mittbetlen, als biefe unS bebeutonbo Slitfe
in bon Gljarafter beS «WanneS thun laffen unb bis jegt noch

nicht atte herausgegeben ffnb. „«Bir haben — febreibt er tut*

ter Stnborm — unS nicht wenig luftig gemacht über bon Slb*

lagfrämer (Semharbin Samfon), bon Du in beulen Sriefon
fo Iobenbig unb fpredjenb gefcbflbert haff. Diefe Seute geben

ben «Krt'egSfübrcrn 3ettcl mit für bie im .Krieg gallcnbon.
«JBelä) läppifchoS unb für bie päpfffidjen ©cfanbten unwürbigeS
Senehinon! «BaS wirb man julegt nidjt nodj erfinnon, bamit
Stalten in ben Seffg unfereS ©elboS gefangt! Unb bieg iff
eigentltcb nicht lächerlich, fonbern traurig! Denn nichts fcfjmerjr

inidj mehr, afS bag id) febe, wie Daß djrt'fificbe Soff mit Gere*

monionfram, bor ohne aUon 3nf)alt iff, ja mit wahrem ®e*
Ioior heläffigt wirb. Unb ich fann feinen anbern ©runb finben,
als bag bte «ßrieffer, burd) jene fpigffnbigen Scfjofaffifer unb
fopbiffifcben Sbeotogen betbört, bon beibnffcfjen ober jübifeben

©lauben prebigoii. 3d) fpreebe näinlid) »on ber grogen 3at)f
ber «prieftor, benn td) Weig febr wohl, bag Du unb Deines*

') SBcldje Scwanbrntfj e« bat mit ber barauf folgenben ©teile: prius quam
te litium Argentoratensium voragines absorbeant — weift id) nidjt

anjugeben.

2) Sud) bic Scrföbnung ift befanntfidj au«gcbtiebcu.

3) „Cernis, Jupiter, haec, nee torques fulrmna!" ruft er (mit bem

Dldjtcr) au«, at« er »crnafjm, bafj in Sftailanb Sutber« unb (5ra«mu«

fämmtlidje Sdjriften öffentfid) »erbrannt worben waren.
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rich käme, oder doch, wenn jener selbst nicht dazu bewogen werden

könne, Rhcnan ') allein. Es ist schwerlich dazu gekommen^)
und merkwürdig ist, daß sich von oder an Luther in der Cor-
respondenz des Beatus kein Brief vorfindet, obwohl sie im

eigentlichsten Sinuc Zcitgenossen waren, da Gebnrts- und Todes,

jähr bei ihnen bcinahc znsammcnfallcn, obwohl Beat Luthcrn
schätzte uud achtete, obwohl er zur Verbreitung von Luthers
Schriftcn in der Schwciz das Seinige beitrug.') Aus Rhe-

nan's eigenen Briefen an Zwingli dagegen dürfen wir hier um
fo eher Einzelnes mittheilen, als diese nns bedeutende Blicke

in den Charakter des Mannes thun lassen und bis jetzt noch

nicht alle herausgegeben sind. „Wir haben — schreibt er unter

Anderm — uns nicht wenig lustig gemacht über den Ab-

laßkrämcr (Bernhardin Samson), den Du in deinen Briefen
so lebendig und sprechend geschildert hast. Diese Leute geben

den Kri'egsführcrn Zettel mit für die im Krieg Fallenden.

Welch läppisches und für die päpstlichen Gesandten unwürdiges
Benehmen! Was wird man zuletzt nicht noch ersinnen, damit

Italien in den Besitz unsercs Geldes gelangt! Und dieß ist

eigentlich nicht lächerlich, sondern traurig! Denn nichts schmerzt-

mich mehr, als daß ich sehe, wie das christliche Volk mit Cere-

moni'enkram, der ohne allen Inhalt ist, ja mit wahrem
Geleier belästigt wird. Und ich kann keinen andern Grund finden,
als daß die Priester, durch jene spitzfindigen Scholastiker »nd
sophistischen Theologen bcthört, den heidnischen oder jüdischen

Glauben predige». Ich spreche nämlich von der großen Zahl
der Priester, denn ich weiß sehr wohl, daß Du nnd Deines-

') Wclche Bcwandtniß cs hat mit dcr darauf folgeiidcn Stelle: prius qusvi
te litiunr Xrgeutorkteusium voragine» »bsorbesut — weiß ich nicht

anzugcben.

2) Auch dic Versöhnung ist bekanntlich ausgckliebcu.

2) ^Oeruis, Jupiter, dueo, oee torques tulmiuà!" ruft cr (mit dem

Dichter) aus, als cr »crnahm, daß in Mailand Luthers und Erasmus

sämmtliche Schriften öffentlich »erbrannt wcrdcn waren.
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gleichen bie reinffe, auS ben DueUen gefdjöpfte <3briftttefebre bem

Solle »ortragen. 3onc leiern »on einer Stelle aus, wo baS

Solf attcS für baare «Babrheit annimmt, ihren «Kram herunter
über bie Slltgewalt beS «ßapffeS, über ben Slblag, über baS

gegofeuer, über bie erbidjteten -Bunber ber Heiligen über

bie Strafen ber Hölle, über ben Slntidjriff. 3hr bagegen jeigt
»or ber ©emeinbe bie ganje GbriffuSlebre biinbig, als wäre ffe

auf Seinwanb gemalt, unb erflärt, baff GfjriffuS begwegett »on

©ott auf bie Grbe gefanbt fei, bamit er unS ben «Bt'Uen boS

SaterS lehre, bamit er unS jeige, wie wir biefe «Belt, b. b-

Reidjtbum, «JBürben, Dbcrgewalt, Suff unb anbcreS berglcidjcn
»erachten unb mit alten «Kräften nad) bein himinlifdjen Sater«
lanb tradjten fotten; bamit er unS griebe prebige unb Gintracht
unb eine frieblicfje ©ctneinfdjaft aller Dinge — beim nidjtS
SlnbercS iff baS Gbriffcntbuin — wie oinff «j5Iato, ber ben gro«
gen «Propheten bet'gejäfjlt werben inug, fo ffhr er audj in feiner

Republif ju träumen fdjeint; bamit er unS befreie von beut thö«

ridjten Han9 5uin 3rbtfd)on, jum Saterlanb, ju Gltern unb

Sorwanbten, jur ©efunbfjeit unb anbern ©ütern; bamit er unS

Slrinutb un» «Wiggefcbicf in biefem Sehen nidjt als Uebcl ju be«

trachten lehre u. f. w." — Gin anber «Wal theilt er Radjridjten
auS granfreieb mit, bic or »on ©larean empfangen; bag Deutfd)«
lanb »om franjöfifcben .König bebroht fei, ber feine Hoffnung auf
bie Unterffügung ber Sdjweijer fege, aber biefe — fügt er »oll

3u»crffrht bei — werben ihren Sortheil beffer fennen unb wohl
wiffen, bag, wenn jene iinterjod)t fin», aua) ü)uen «Knechtfcbaft juge«
»acht iff. GS fei ein alteS Sprichwort: Scffer bon granfen jum
greunbe ju Ijaben alS jum Racfjbar. Sdjon babe ber granjo«
fenfönig eine ungeheure ©elbfumme nad) «Wümpelgarb gefäjidt
unb biefeS baburd) feinem Ginffug unterworfen; fchon habe er

feine Grealurett nad) ben Höfen ber bciitfd)en gürffen abgeorbuet,

um hier für t'hn uub gegen Garl 511 werben, fdjon fei eS in
«Wainj jwifchen feilten ©efanbtcn unb benen beS SpanierfönigS
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gleichen die reinste, aus den Quellen geschöpfte Christuölehre dem

Volke vortragen. Jene leiern von einer Stelle aus, wo das

Volk alles fiir baare Wahrheit annimmt, ihren Kram herunter
über die Allgewalt des Papstes, über den Ablaß, über das

Fegefeuer, über die erdichteten Wunder der Heiligen über

die Strafen der Hölle, übcr den Antichrist. Ihr dagegen zeigt

vor dcr Gcmcinde die ganze Christnslehre bündig, als wäre sie

auf Leinwand gemalt, und erklärt, daß Christus dcßwrgcn von
Gott auf die Erde gesandt sei, damit cr uns dcn Willcn des

Vaters lehre, damit er uns zcigc, wie wir diese Welt, d. h.

Reichthum, Würden, Obergewalt, Lust und anderes dergleichen

verachten und mit allen Kräften nach dem himmlischen Vaterland

trachten sollc» ; damit cr uns Friede predige und Eintracht
und cinc friedliche Gemeinschaft aller Dinge — dcnn nichts
Andercs ist das Christenthum — wie einst Plato, der den großen

Propheten beigezählt werden muß, so schr cr auch in scincr

Rcpublik zu träumcn scheint; damit er uns befreie von dem

thörichten Hang zum Irdische», zum Vaterland, zn Eltern und

Verwandte», zur Gesundhcit und andcrn Güter»; damit er uns

Armuth und Mißgeschick in diesem Leben nicht als Ucbcl zu bc-

trachtcn lehre u. s. w." — Ein ander Mal theilt er Nachrichten

aus Frankrcich mit, dic er von Glarean empfangen; daß Deutschland

vom französifchen König bcdroht sci, dcr scine Hoffnung auf
die Unterstützung der Schweizer setze, aber diese — fügt er voll
Zuversicht bei — werden ihren Vortheil besser kennen und wohl
wisscn, daß, wenn jcnc unterjocht sind, anch ihnen Knechtschaft
zugedacht ist. Es sei cin altes Sprichwort: Besser de» Franken zum

Freunde zu haben als zum Nachbar. Schon habe der Franzosenkönig

eine ungeheure Gcldsummc nach Mümpelgard geschickt

und dicscs dadurch scincm Einfluß unterworfen; schon habe er

seine Creature» nach den Höfen dcr dcntsche» Fürsten abgeordnet,

um hier für ihn und gegen Carl zu werben, schon sei es in
Mainz zwischen seinen Gcsandtcn und denen dcs Spaniertonigs
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ju offenen 3erwürfniffen unb in golge ba»on ju gehäfffgon

«piatfereien gefoinmcn. — 3" einem anbern Srief finbet er

wieber ©elegenfjeit bem 3roing!i feine greube ju bejettgen, bar«

über, bafj er fortfahre baS wahre Gbriffentfjum ju »erfechten,

baS tbeilS burdj offenbare ©ottloffgfeit, tbeil? burch betrügeri*
feben Slberglaubon nidjt nur in3wingIi,S Heimat, fonbern überall

»erunffaltet unb geftbänbet werbe. 3*»ingti'S «Wutb unb Soharr*
Iidjfeit, bio trog biefer »ielfacben Hominniffc unb perfönlidjen

Slnfeinbungen nidjt erfebüttert worben, flöge ibin Sewunborung
ein unb gebe ihm ein Silb jencS frühem apoftolifdjen SebenS.—

Seigefügt ift bie Ractjridjt, bag er ü)nt SutberS Sbefen, weldje

biefer in Seipjig gegen Gd »ertheibigen werbe, mit Räcbffetn

jujtifcnben gebeufe. —
Sltt biefein ÜDtann unb feiner Sehre war bem Rhenan über*

hattpt febr »iel gelegen. Sobalb ber Suajbruder Slbam «petri

einige nette Srodjuren SutberS »on Stapel laufen lägt, ja,
fchon währen» ffe noch unter »er «treffe finb, benachrichtigt er

ben 3wingfi ba»on, lobt jene unb ermahnt ihn, ffe öffentlich

ber »erfammelten ©emeinbe ju empfehlen, b. b. jum «Kaufe an*

juratben; ebenfo möge er aud) anbere ihm befannto «Pfarrer

jum gteidjen Sfjun ju beffüninen fudjen; bieg werbe ihn bein

3ief, baS er ffd) »orgefegt, um SieleS näher bringen. 3a, nt'cbt

nur in Stäbten, meint er, in gleden unb Dörfern, fonbern

felbff »on Spanß ju Spauß foüten einige Sdjriften SutberS her*

umgeboton worben. —
Slud) mit 3ohann »on SaSco/ weldjer tu «Polen bie Ro*

formationSroUc übernahm, ffanb Rhonan in freunbfajaftlidjem

Serfeljr,') felbff ber groge «Kämpfer für Siebt unb greifjet't,

Ulrid) »on Hütten, iff niajt ohne Sejiebung ju t'hm geblieben.

GS ftnbet ffd) ein Srief »on t'hm,- ber an Rhenan unb bie

Slmerbadje jugleid) gerichtet iff unb ben id) hier um fo eher

mitttjeifen fann, als er meines «JBiffenS nod) nidjt in bor Samm*

') Sgl. Gabbema: epist. clar. vir. select. Harlingae 1669.
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zu offenen Zerwürfnissen und in Folge davon zu gehässigen

Plackereien gekommen. — Jn einem andern Brief findet er

wieder Gelegenheit dem Zwingli seine Freude zu bezeugen,

darüber, daß er fortfahre das wahre Christcnthum zu verfechten,

das theils durch offcnbarc Gottlosigkeit, theils durch betrügerischen

Aberglauben nicht nur iu Zwingli's Heimat, sondern überall

verunstaltet und geschändet wcrde. Zwingli's Muth und Beharrlichkeit,

die trotz dieser vielfachen Hemmnisse und persönlichen

Anfeindungen »icht erschüttert worden, flöße ihm Bewunderung
ein und gebe ihm ein Bild jenes frühcrn apostolischen Lebens.—

Beigefügt ist die Nachricht, daß er ihm Luthers Thesen, welche

dieser in Leipzig gcgcn Eck vcrthcidigen wcrde, mit Nächstem

zuzusenden gedenke. —
An diesem Mann und seiner Lchrc war dcm Rhcna»

überhaupt sehr viel gelegen. Sobald der Buchdrucker Adam Petri
einige neue Brochuren Luthers von Stapel laufen läßt, ja,
schon während sie noch unter dcr Presse sind, bcnachrichtigt er

den Zwingli davon, lobt jene und ermahnt ihn, sie öffentlich

der versammelten Gcmcinde zu empfehlen, d. h. zum Kaufe an-

zurathenz ebenso möge er auch andere ihm bekannte Pfarrer

zum gleichen Thun zu bestimmen suchen; dicß werde ihn dem

Ziel, das er sich vorgesetzt, um Vieles näher bringen. Ja, nicht

nnr in Städten, meint er, in Flcckcn und Dörfern, sondern

selbst von Haus zu Haus sollten einige Schriften Luthers hcr-

umgeboten werden. —
Auch mit Johann von Lasco, welcher in Polen die

Reformationsrolle übernahm, stand Rhenan in freundschaftlichem

Verkehr,') selbst dcr große Kämpfer für Licht und Freiheit,

Ulrich von Hutten, ist nicht ohne Beziehung zu ihm geblieben.

Es findet sich ein Brief von ihm,- der an Rhenan nnd die

Amerbache zugleich gerichtet ist und den ich hier um so eher

mittheilen kann, als er meines Wissens noch nicht in der Samm-

>) Vgl. (Zàddemà: evist. olsr. vir, seleot. Rkrlmgae 1669,
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lung »ott HuttenS Sriefen aufgenommen iff: „3dj babe mid)
hier in bie Säber') jurüdgejogen nad) biefem «Kriege, in welchem

ich nie einen geinb gefeben habe, nicht weit ich mid) gefürchtet

hätte, fonbern weil bor Stjraiut mir auswich. DaS iff nun
jener wilbe unb fampfmutbige Herjog »on Schwaben! »ott
bem man glaubte, er werte unS mit bein bloßen Süd feiner

Slugen »erjeljrcit, »on bem man fürchtete, er werbe unS glct'dj
bei unferer Stnfunft bura) plögliajen Stnlauf jcrinalmen! »ou

bein bie Seute fagten, er fei fo auf StlleS gefagt, bag feine Wi*
berwärtigfeit t'hm juffogen fönne, »effen ©cifteSgröge fo gowal*
tig fein foltte, bag er leichthin ju Stanbe bringe, waS alte Sin«

bere nidjt öennöajten — jenes fo wilbe, fo fampfmutbige, fo ge*

voaltt'ge, fo unbeffegbarc Ungeheuer alfo, fage idj, ift gebiffon

Vöorbcn unb bat nt'cbt wieber gebiffen, iff gefa)Iagcn woroett
un» hat nidjt Stanb gehalten, iff hinausgejagt worben unb hat
feinen «Üßiberffanb geleiffet. Gr fott näinlid) nadj ©allien ge*

flohen fein, um bort Hülfe ju h»'on, mit ber er unS wieber

angreifen will. D biefe ©allier! o biefe Hülfe! «Jßt'r haben

unS febon barauf »orgefeheu. Sie fotten nur foinmen, bie

©allier unb wen eS fonff noa) nadj unferm Saterlanb gelüftet,

Wir tonnten ju feiner 3eit beffer üorbercitet gefunben werben.

3hr fotttet nur unfer Heer feben! welche «Wänner, welche 2Baf*

fen! SefonberS bie Reiter, weldje unS granj jufübrt. 3« bon

700, Weldje er unS fdjon gebracht hat, ffnb noa) weitere hunbert

tjinjugefomincn mit gleicher Raffung. 3" ber legten «Wu*

fferung ffnb an waffontragenbeii guggängern gejäblt werben

XXVMD, an Reitern MD. Säglid) Werben Rebellifehe ober

3n»alibe ober Schwächliche auSgcfdjieben unb ihre Stelle mit
Sauglidjeren ausgefüllt. «Benn irgenb ein Hauptfireid) ge*

gen unS folt geführt werben, fo flehen nodj »iete Saufenbe

ju unferer Diopofftion, bie in ganj furjer 3oit erfdjeinen fönnen.

«Benn granj wenigffenS heute ruft, fo fann er 600 unb mehr

') 9tad) Saben.
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lung von Huttens, Briefen aufgenommen ist: „Ich habe mich

hier in die Bäder ') zurückgezogen nach diefem Kriege, in welchem

ich nie cinen Feind gesehen habe, nicht weil ich mich gefürchtet

hätte, sondern weil der Tyrann mir auswich. Das ist nun
jener wilde und kampfmuthige Hcrzog von Schwaben! von
dem man glaubte, cr werde uns mit dem bloßen Blick sciner

Augen verzchrcn, von dcm man fürchtete, er werde uns glcich
bei unfcrcr Ankunft durch plößlichcn Anlauf zermalmen! von
dem die Leute sagten, er sci so auf Alles gefaßt, daß keine

Widerwärtigkeit ihm zustoßen könne, dessen Geistesgröße so gewaltig

sein solltc, daß er leichthin zu Stande bringe, was alle
Andere nicht vermöchten — jenes so wilde, so kampfmuthige, so

gewaltige, so unbesiegbarc Ungchcucr also, sage ich, ist gebissen

worden nnd hat nicht wieder gebissen, ist geschlagen worden
und hat uicht Stand gehalten, ist hinausgejagt worden und hat
keinen Widerstand geleistet. Er soll nämlich nach Gallien
geflohen scin, um dort Hülfe zu holen, mit dcr er unS wieder

angrcifcn will. O diese Gallier! o diese Hülfe! Wir haben

uns schon darauf vorgesehen. Sie sollen nur kommen, die

Gallier und wcn es sonst noch nach unserm Vaterland gelüstet,

wir könnten zu keiner Zeit besser vorbercitct gefundcn werden.

Ihr solltet nur unser Heer sehen! wclche Männer, welche Waffen!

Besonders die Reiter, welche uns Franz zuführt. Zn den

7lX), welche er uns schon gebracht hat, sind noch weitere hundert

hinzugckommcn mit gleichcr Rüstung. Jn der letzten

Musterung stnd an waffentragcnden Fußgängern gezählt wordcn

XXVKll), an Rcitern !U0. Täglich werden Rebellische oder

Invalide odcr Schwächliche ausgcschiedcn und ihre Stclle mit
Tauglicheren ausgefüllt. Wenn irgend cin Hauptstreich

gegen uns soll geführt werden, so stehen noch viele Tausende

zu unserer Disposition, die in ganz kurzer Zeit erscheinen können.

Wenn Franz wenigstens heute ruft, so kann er 6<X> und mehr

>) Nach Baden.
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aufS hefte auSgerüffete Reiter, unb baS innerhalb jwanjig Sa*

gen, baju liefern. Dieg wollte id) ju Gurcr «Kunbe bringen,
bamit 3br feinen unbefonnenen Streid) »on unS fürdjtct. Sor
wenigen Sagen iff Sübingen übergegangen, nadjbem öS eine

Selagerung »on mehreren Sagen ausgeholfen im Sertrauen
auf bie HüIfSinaunfa)aft »on Gbelleuton, bie jener »ielleidjt fleh

»erpffiebtet hatte. — Den Seicfjnam Htüten'S haben wir auSgo«

graben, um lfjn au feine »ätertia)e Sogräbnigffätte ju »erfett«

fen. Ueber »fefen fann id) Gua) -Bttnber berichten. Roch iff
fein ©effetjt weig, »on ber gäulc nodj nidjt jerfreffen unb or

war benen, bie unS nahe ffanben, nodj fenntltcb. SUS baS ©rab
geöffnet war, flog alles Slttt, wie mit «ÜBaffer öerinifrtjt, her«

auS, am »irrten Sage nadj bem er getöbtet war. Schreibt bieg

Guern greunben überallhin auf meine Serffdjerung unb mein

Ghrenwort. Denn eS iff wahr unb fein Sorwurf ber Süge

fott Gud; treffen, wenn 3br bie Sadje auf meine SluSfage hin
»erbrcltet. 3d) fcbret'be bieg in ben Säbcrn; in «Kurjem hoffe

id) nad) «Wainj jurüdgefohrt ju fein, wohin 3t)r Guro Sriefe
richten mögt." —

«Bir bürfen femer nidjt unerwähnt laffen, unb eS fpridjt
für ScatuS Stellung ju ben 3boen ber Slufflärung, benen ja
bie Reformation junädjff t'bre «Kinbfa)aft »erbanft, bag er in

ben berühmten Epistolae virorum obscurorum, beren jweiteS

Sud) GraSmuS einer sodalitas Basiliensis jufdjreibt, audj

feine Grwähnung gefunben hat. Sajlauraff in feinem carmen

rhythmicale an Drtmt'n ©ratiuS fingt:
Venit Beatus Rhenanus, quaerit an sim Almanus,

Respondi: sum ex Flandria, tum statim duo verbera /
Accepi super capite, quod vix potui audire.])

') <Da« tjeifjt:
©a fam Seat SJefjcnan bafjer,

gragt' mid), ob idj ein ©cutfdjer war'.
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aufs bcste ausgerüstete Reiter, und das innerhalb zwanzig

Tagen, dazu liefern. Dieß wollte ich zu Eurer Kunde bringen,
damit Ihr keinen unbesonnenen Streich von uns fürchtet. Vor
wenigen Tagen ist Tübingen übergegangen, nachdem cs eine

Belagerung von mehreren Tagen ausgehalten im Vertrauen
auf die Hülfsmannschaft von Edelleuten, die jener vielleicht sich

verpflichtet hatte. — Den Leichnam Hutten's habe» wir
ausgegraben, um ihn an seine väterliche Begräbnißstätte zu versenken.

Ueber diesen kann ich Euch Wunder berichten. Noch ist

sein Gesicht weiß, vo» der Fäule noch nicht zerfressen und er

war denen, die uns nahe standen, noch kenntlich. Als das Grab

geöffnet war, floß alles Blnt, wie mit Wasser vermischt,

heraus, am vierten Tage nach dem er getödtet war. Schreibt dieß

Euer» Freunde» überallhin auf meine Versicherung und mein

Ehrenwort. Denn es ist wahr und kein Vorwurf der Lüge

soll Euch treffen, wenn Ihr die Sache auf meine Aussage hin
verbreitet. Ich schreibe dicß in dcn Bäder»; in Kurzein hoffe

ich nach Mainz zurückgekehrt zu sein, wohin Ihr Eure Briefe
richten mögt." —

Wir dürfen ferner nicht unerwähnt lassen, und es spricht

für Beatus Stellung zu den Ideen der Aufklärung, denen ja
die Reformatio» zunächst ihrc Kindschasi verdankt, daß er in

den berühmten Lvistolse virorum «dsourorum, deren zweites

Buch Erasmus einer soàslltss össiliensis zuschreibt, auch

seine Erwähnung gefunden hat. Schlauraff in seinem varmso

ru^tkmivsle an Ortwin Gratius singt:

Veuit öestus RKeusuus, quserit su sim ^lmsuus,
Kespouài: sum ex ?I»uàri», tum ststim àuo verbsrs

^.ooepi super ospite, quoà vix potui suàire.

>) DaS heißt:

Da kam Beat Rhenan daher,

Fragt' mich, ob ich ein Deutscher wär'.
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genier fagt 3ob<*un »on Sdjweinfurb in Scjug auf bon

(früher angeführten) Streit «BimphelingS mit ben «Wöneben:

Jam erit confusus Jacobus et omnino trusus

Wimphelingus Bebelius atque üle Gerbelius,
Sturmius et Spiegel, Luscinius atque Rhenanus,
Ruserus Sapidus Guidaque Bathodius.
Omnes his victi jacent, non audent dicere Guckuck,
Sic in Bacco conclusi Wimphelingiani erunt.

Sorffcljenbe Slnbeutungen unb SluSjügc bürfen unb muffen

genügen, ben Gljarafter nnfcreS «WanneS in ber ReformationS«

frage,') fein Sertjalten ju berfelben unb bie Slufnabme, bie fte

in feinem Serffanb unb ©cmüth fanb, fcffjuffellen, unb wir
Werben ihm baS Sob nidjt »orentbaltcit fönnen, bag er oin

treuer Diener ber neuen Sehre war unb mit grögeror Slufrieb*
feit unb SEärtne ihr anhing, als GraSmuS.

Dag er nidjt als öffentlicher Gljarafter Ijanbelnb unb felbff

ttjätig eingreift, im Stinte unb ©elfte SutberS, baran hin*
borte t'hn jweicrlei, crffenS feine ffiUere jurüdgejogene Ratur,
bie ihn SllleS Sluffefjen unb Slergemig »enncibcit lieg, bann

aber aud; fein eigentlicher Seruf, ber fein tfjcologifdjer war.
Gr mochte fühlen, bag Sintere eher alS er Die «Wifffon in ffd;

trügen, burd; Die Xbat unb baS lebenbt'gc «Bort unmittelbar
unb entfajeibonb in jener grogen grage aufzutreten; waß mit*
telbax auf bem «Bcge ber Silligtutg, ber Ginpfcbluttg, ber Ser«

bret'tung gcfdjcbcn fonnte, baS hat er getban; unb man tljut
ihm Unredjt, wenn man ihn ber gct'gfjcit jct'ht. Ridjt atte Ra«

turen ffnb für bie Deffcntlidjfett gefebaffen unb wer cS nicht

3d) fprad): 3d) bin au« glanberen,

35a, eine nad) ber anberen

Obrfeig' id) atfo ftarf empfing,

35a« mir ba« £örcn fa-; »erging.

') 3n ber Sammlung »on 3cfu«: manipulus primus epistol. singu-
larium ab heroibus inelytis scriptarum (Sßittcbcrg) — bic id) nidjt
auftreiben fonnte — finbet fid) aud) ein Srief SRficnan'8 an ©palatin.
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Ferner sagt Johann von Schweinfurd in Bezug aus den

(frühcr angeführten) Streit Wimphelings mit dcn Mönchen:
^lsm erit eonfusus ^seobus et omnmo trusus

Vv°impbelingus Ledelius »tque ille Oerbelius,

Lturmius et Lpiegel, I^useinius »tque RKeosnus,
Ruserus öäpigus lZuiàaque LstKoàius.
Omnes Kis vieti Hseent, von auàent àiosrs lZuvKueK,
Lio in saeoo convinsi Wimpbelingisni erunt.

Borstchcndc Andcntungen nnd Auszüge dürfen und müssen

genügen, den Charakter unseres Mannes in der Rcformations-
frage, ') fcin Vcrhaltcn zu dcrfclbcn und die Aufnahme, die sie

in seinem Verstand und Gemüth fand, festzustellen, und wir
werden ihm das Lob nicht vorenthalten können, daß cr ein

trencr Diener dcr ncucu Lchrc war uud mit größerer Aufrich-
kcit und Wärme ihr anhing, als Erasmus.

Daß cr nicht als öffcutlichcr Charaktcr handclud uud sclbst

thätig cingrcift, im Sinne und Gcistc Lnthcrs, daran
hinderte ihn zwcicrlci, erstens scinc stillere zurückgezogene Natur,
die ihn Allcs Anssehcn und Aergerniß vermeiden ließ, dann

aber auch sein cigcntlichcr Bcruf, dcr fcin thcologischcr war.
Er mochte fiihlcn, daß Andcrc chcr als er die Mission in sich

trüge», durch die That und das lcbcndigc Wort unmittelbar
und entschcidcnd in jcncr großcn Frage auszutreten; was
mittelbar ans dcm Wcgc der Billigung, dcr Empfehlung, der

Verbreitung geschehen konntc, das hat cr gcthan; und man thut
ihm Unrecht, wenn man ihn dcr Fcighcit zciht. Nicht alle

Naturen sind für die Ocffcntlichkeit gcschaffcn und wer cs nicht

Ich sprach: Ich bin aus Flandcrcn,

Da, cinc nach dcr anderc»

Ohrscig' ich also stark empfing,

Das mir das Hören fast verging,

>) Jn dcr Sammlung «on Jcsus: mknipulus primus epistol. sivgu-
Isrium ab Keroibus inolvtis seriptsruin (Witteberg) — dic ich nichl

ausireibcn krnnic — findet sich auch cin Bricf Rhcnan'S a» Spalati».
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iff, ber ringt fidj nur fdjwer ju biefcr RoUc auf. Um ihn aber

»on jenem Sorwurf ju reinigen, bebarf eS auf ber anbern

Seite aua) ber jämmerlichen 3ufludjt ju einer Gpifo»c auS

feiner 3ugenb nidjt, wo er ffd) einmal im öätcrlidjon Spaufe

beim Grtappcn eincS Siebß foll febr herjhaft bemiefen hoben.

Sludj frieblicbenbc unb ffillc Raturcn (jaben t'ljrc Scrc.t'tigiiug
unb bürfen nodj tauge nidjt feig Ijeigen.') «BaS ihn fpäter
mehr unb mehr fränfto, war bic Sereitcluug feiner Hoffnung,
burd) ein allgemeines Goncil bic ReligionSffrcitigfeiten auf friob*
liebem «JSegc beigelegt, ober wenigffenS fo gefcblt'djtet ju feben,

»äff bic üerfdjiebonoii Seffrcbiingeu einanber nidjt mehr feinblich

befänipften, fonbern 3ober ibr ©ang im grieben gelaffen war.
Gr fchnte fidj cnblid) auS beut um t'hn her wogenben ©ewirr
beS «Kampfes heraus in eine ruhigere ©cgcnb unb fo ftnben

wir ilju im 3<djr 1527 in feine Heimat jiiriidgcfefjrt — auS

Slbfdjcu »or ber «peft unb ben Streitigfeiten, wie GraSmuS

fagt. Dod) treffen wir t'hn fdjon im folgenben 3<u)re wieber

in Safel anwefenb, wie wir weiter unten feben werben, unb

aud) Slnno 1529, gerabe im ReformationSjabre unferer Stabt,
wo er »or ben Sürgenneiffer befdjicbcn wirb, um biefem

') ©ein ®faubcn«befcnnrnif), um aud) biefj fjier ju erwäbnen, fübrte ihn

auf S'utber« ©eite, in bem unfetigen ©treitc über bie ©ttdjariftie. „Der
3ntt;um berer — fagt er in feiner Sorrebc ;u Scrtuttian — bie ba

glauben, r>afj ber Seib (Jfjrifti im 9lbcnbmablc nur (eibtid) »orfiantcn fei,

ift fdion fängft serpönt." — 35afj fror* ber Sftcformation unb itjrcv Stuf»

ftärung nod) Sftcftc alten Aberglauben« bic unb ba fu}cn blieben, audj in

ibm, bcwci«t er felbft an einer ©teile (Rer. germ. II. 159) wo er »on

einem in ber Stäbe eine« 3>rfe« brei ©tunben »on ©djtettftabt gelegenen

ÖJrab fpridjt, ba« ben ÜNatcrnu«, wetdjer auf Sctru« Cüefieif; in ©d)lett=

ftatt juerft bic eoangetifdje Setjre »erfünbete, aufgenommen Ijattc — aber

nur für furje 3cit. 35enn biefcr fei wieber in« ?cben gerufen worben,

um in Sricr unb CJöfn ju prebigen. „lieber bie Seit — fügt SRfJenan

tjtnju — bin id) im Ungcwiffcn, »on ber <Baa)e felbft aber hinrcfcfjent

überzeugt."
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ist, dcr ringt sich nurschwcr zu dicscr Nollc aus. Um ihn abcr

von jencm Vorwurf zu rciuigcn, bcdars es ans dcr andcrn
Scitc auch dcr jänimcrlichcn Zuflucht zu cincr Episodc ans

scincr Jngciid nicht, wo cr stch cinmal im vatcrlichcn Hause

bcim Ertappen eines Diebs soll sehr herzhaft bcwicfcn haben.

Auch fricdlicbcndc nnd stillc Naturcn habcn ihrc Bcrcchtigmig
»nd dürfen »och lauge uicht feig heißen, ') Was ihn später

mchr nnd mchr krankte, war dic Vcrcitcluug scincr Hoffnung,
dnrch ci» allgcmcincs Concil dic Ncligionsstrcitigkeitcn auf
friedlichem Wege beigelegt, oder wenigstens so geschlichtet zu sehen,

daß die verschiedenen Bestrebungen cincmder nicht mehr feindlich

bekämpften, fondcrn Jcdcr ihr Gang ini Fricdcn gclasscn war.
Er schntc sich cndlich aus dcm um ihn hcr wogendcn Gewirr
des Kampfes heraus in eine ruhigere Gegend und so finden

wir ihn im Jahr 1527 in seine Heimat zurückgekehrt — aus

Abscheu vor der Pcst und dcn Strcitigkcitcu, wic Erasmus
sagt. Doch trcffcn wir ihn schon im folgcndcn Jahrc wicdcr
in Bafcl anwesend, wie wir wcitcr untcn schcn wcrdcn, und

auch Anno 1529, gerade im Reformationsjahre unserer Stadt,
wo cr vor dcn Bürgcrmcistcr bcschicdcn wird, um dicscm

>) Sein GlaubcnSbckcnntniß, um auch dici) hicr zu crwähncn, führte ihn

auf Luthers Seite, in dcm unseligen Streite über die Eucharistie. „Dcr
Irrthum dcrcr — sagt cr in seiner Vorrede zu Tcrtullian — die da

glaubcn, raß dcr Lcib Christi im Abcndmahlc nur leiblich vorhanden sci,

ist schon längst vcrpönt," — Daß troh dcr Reformation und ihrcr
Aufklärung noch Rcstc altcn Abcrglaubcns hic und da sitzc» blicbcn, auch in

ibm, bcwcist cr sclbst an cincr Slcllc (Ker. gsrrn, II. lS9) wo cr von

cincm in dcr Nähc cincs Dorfes drci Stunden »on Schlettstadt gelcgcnen

Grab spricht, das dcn Maternus, wclchcr auf Pclrus Geheiß in Schlctt-

stadt zucrst dic cvangclische Lehre »crkündete, aufgenommen hattc — aber

nur für kurze Zcit, Dcnn diescr sci wicdcr ins Lcbcn gerufen worden,

um in Trier und Cöl» zu rrcdigcn. „Ucbcr dic Zcit — fügt Rhcnan

Hinz» — bin ich im Ungcwisscn, von dcr Sache sclbst abcr hinrcichcnd

übcrzcugt."
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bic ©rünbe »on GraSmuS Slbretfe nad) greiburg ju entwidelti.
«Bic lange biefer Stufentbalt Rljenait'S übrigens bauerte, iff
unbeffimmt; lange gewig nidu, unb wenn er aua) bte im» ba

feine jweite, t'hm lieb geworbene Heimat wieber befuchen modjte,

fo war bod) »on nun au bie Saterffabf fein eigentlicher «Bobn*

ort unb iff es bt'S ju feinem Sobe geblieben. Gbe wir inöcg

bon «Wann fferben laffen, haben wir nodj bie «Pflicht ju erfül*
leu, fein Sehen uub beffen Stjätia,fcit in ihrem »ollen Umfang
Weiter ju »erfolgen, unb hier nimmt bann, als bei einem ©e*

lehrten, bie erffe Stelle fein fitterarifcbeS «JEBt'rfen ein. grcilid),
um einen ©elehrten »oUfominen unb richtig ju würbigen, be*

barf eS eineS genauen GingehenS in baSjeitige ©ebiet beS «Bif«

fcnS, baS er »orjitgSweifo gepflegt hat. 3d) mug aber beut

3wecf, für weldjcu biefe «Slrbeit junädjff berechnet iff, in fo weit

RedJnung tragen, bag ich bic Seifftingen ttnfereS ©elehrten in
ber claffffdjen Siteratur nur im Uebcrblid unb Uinriff Ijtnffcllen
fann. DaS Urtheil groger Scitgenoffen unb gactjtnänner über

feine Seifftingen möge maaggebenb für unS fein.

Singer f(einem «Arbeiten, wie: Sliimerfungcn uub Srholiett

ju einjelncn Schriften beS GraSmuS, ju Stjucffuc?, ju Seucca,

Sanimlungeu »on Gpigraintnen it. f. w. Ijat er bic altern uub

neuem «paiiegt)rifer jiifaiiimcngeffetft; ferner Den altern xP(i=

niuS, Den SWt'uS, beu SacitttS mit reichhaltigen («rflaruua.cn

»erfehen, tljcilweife and) mit gereinigtem Sert herausgegeben -
«Arbeiten, weldje immer »on fpäter lebcnben ©elehrten, weldjc

auf bemfelben ©ebietc tbätfg waren, in ihrer Srcfflirf'fctt aw
erfannt worben ffnb (»ergl. Draajciiborrb ju St'üiuS Tom. VII,
p. XXXI seqq.). gerner Ijat er bic ©elehrten mit einer SluS-

gäbe beS «procopiuS, bc* Gufcbt'uS, beS GurtiuS, beS «WarimuS

Srjrt'uS befd)enft. Seine widjtigfieu Seiffttngen inbeg auf bic«

fem ©ebt'cte, weil neu unb »or t'hm nodj »on feinem üerfudjt,

ffnb fein ScUejuS unb Sertuttian. Dt'cfeu hat er juerff im

Drttcfe herausgegeben, unb ehe »icg gcfdjcben fonnte, war, wie

bieg mehr ober weniger ber galt bei ttoclj nidjt cbirten Sdjrift«
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die Gründe von Erasmus Abreise nach Freiburg zu entwickeln.

Wie lange dieser Aufenthalt Rhcnan's übrigens dauerte, ist

unbestimmt; lange gewiß nicht, uud wcnn cr auch hie nnd da

fcinc zwcite, ihm licb gcwordcne Heimat wieder besuchen mochte,

so war doch vo» nun au dic Vaterstadt scin eigentlicher Wohnort

und ist es bis zu seinem Tode geblieben. Ehe wir indeß

den Mann sterben lasscn, haben wir noch die Pflicht zu erfüllen,

scin Lcbcn und dcsscn Thätigkeit in ihrcm vollcn Umfang
wcitcr zu verfolgen, und hier nimmt dann, als bei cincm Gc-

lehrtcn, dic crstc Stcllc scin litterarisches Wirken cin. Freilich,
um cincn Gelehrten vollkommen und richtig zu würdigen,
bedarf cs cincs genaucn Eingehens in dasjenige Gebiet des Wif-
scns, das cr vorzugswciic gepflcgt hat. Ich muß aber dem

Zwcck, für welchen dicsc Arbcit zunächst bcrcchnet ist, in so wcit

Rechnung tragcn, daß ich dic Leistungen unseres Gelehrten in

der classtschcn Litcratur nur im Ucbcrblick uud Umriß hinstcllcn
kann. Das Urthcil großcr Zcitgcnosscn uud Fachmänner über

scinc Lcistungcu mögc maaßgcbcnd sür uns scin.

Außcr klcincrn Arbcitc», wici Anmcrkungc» und Scholicn

zu einzelnen Schriften des Erasmus, zu Syucsius, zu Seneca,

Sammluttgcn von Epigrammen n. f. w, hat cr dic ältcrn uud

ncucrn Pancgyrikcr znsammcngcstellt; fcrncr dcn ältcrn Pli-
nius, den Livius, dcn Tacitus mit reichhaltigcn Erklärunacn

vcrfchcn, thcilwcifc auch mit gcreinigtcm Tcrt hcrausgcgcbcn -
Arbcitcn, wclä'c imincr von fpätcr lcbcndcn Gclchrtcn, wclchc

aus demselben Gebiete thätig waren, in ihrer Trefflichkeit
anerkannt worden sind (vcrgl. Drachcnborch zu Livius 'lom. VII,
p. XXXl seqa..). Fcrncr hat er die Gclchrtcn mit cincr Aus^

gabc dcs Procopius, dcs EuscbiuS, dcs Curtius, dcs Marimus
Tyrius beschcnkt. Scinc wichtigsten Lcistungcn indcß auf dicfem

Gebiete, wcil »cn und vor ihm noch von kcincm vcrsucht,

sind scin Vcllcjus und Tcrtnllian. Dicscn hat cr zncrst im

Drucke herausgegeben, und che dicß gcschchcu könntc, war, wic

dicß mehr oder wcnigcr dcr Fall bci noch nicht cdirtcn Schrift-
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ffottcrn iff, eine ungeheure Spreu ju fonbern, bamit or nur
lesbar würbe, eine «Wenge ber »unfelffen perpforeffen SluSbrüdo,

an benen »iefer Scfjriftffcller, wie nidjt »iole an»ere, reid) ift,
waren auS »ein Sdjajj ber ©elohrfamfeit aiifjiihoüeu unb ju
orffären; — cS war ein fdjöneS Stüd Slrbeit unb GraSmuS

gibt bem Rhenan (im catalogo lucubrationum) baS Sob, bag

trotj »er noa) immer anflebonben «Wädel unb jurücfgebliebenen

Schaben beS SorteS bodj feine Seiffung für ihre 3eit baS

«Wöglidiffe erreicht hat. Semorft werben barf hier noa), baff

bie Slitmerfungeii jum Sertultiait »uro; päpfflictjeS Gbift unter
beu 3uber bor »erbotonen Sucher aufgenommen worben ffnb.

Den SetfejuS hat er nun juerff ans Sicht gejogen, freilt'cb

noch lange nidjt ben ganjen; aber audj für baS Sorbanbene

haben wir alle Urfadje t'hm banfbar ju fein, ba man audj bie

Hoffnung auf gragmentc bamalS aufgegeben ju haben fdjeint.

Gr fanb baS «Wanufcript beS HifforiferS im «Kloffer «Wurbadj.

Sludj noa) in anberer Sejiehung iff biefer gitnb intereffant ge*

worben unb hat bie ©elehrten befdjäftt'gt; nämlich lana,e 3eit
hinbtirdj hielt man bie SluSgabc Rbenan'S für eine getreue

Gopie jenes «Wurbadjer Gobor unb fomit aud) für Daß gunba*
inent aUor weitem SertcSfritif, bis unfer gelehrter «Witbürger,

Dr. geebter, burd) bio SteUe eineS SriofeS »on Rhonan auf*

merffam unb argwöbnifd) gemadjt, ber Sadje weiter nad)*

forfdjte unb nun burdj SteUen»orgfeid)uiig im Ginflang mit
jener Sleugerung beraitsfanb, bag ber erffen SluSgabe beS

ScbriftffellerS feineSwegS bie «Wurbadjer Hanbfdjrift felbff, fon*

bem eine mit febr groger gfüdjtigfeit unb Radjläfffgfeit »on

einem greunbe Rfjenan'S genommene Slbfdjrift ju ©runbe liege

— eine Gntbecfung, welche für bie SerteSgeffaftung nt'ajt ohne

Solang iff.') Dieg möge jur Gharafteriffif »on Rbenan'S Sbä*

tigfeit auf bem Soben claffifajer Sitteratur genügen. «iBom

•) 35a« äBeitere f. bei gcdjtcr: 35ic 9lmetbad)'fd)e 9lbrd)rift be« SMeju»

unb if)r a3erbältnif) jum «Kurbadjer 6obcr. S3afet 1844.
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steller» ist, einc ungeheure Spreu zu sondern, damit er nur
lesbar würde, eine Menge der dunkelsten perplexesten Ausdrücke,

an dcncn dieser Schriftsteller, wie nicht viele andere, reich ist,

waren aus dem Schatz der Gelehrsamkeit aufzuhellen und zu

erklären; — es war cin schönes Stück Arbeit und Erasmus

gibt dem Rheuan (im estslog« lueubrstionum) das Lob, daß

trotz der noch immer anklebenden Mäckel und zurückgebliebenen

Schäden des Textes doch seine Leistung für ihre Zeit daS

Möglichste erreicht hat. Bemerkt werden darf hier noch, daß

die Anmerkungen zum Tcrtulliau durch päpstliches Edikt unter
de» Inder der verbotenen Bücher aufgenommen wordcn sind.

Den Vellejus hat er nun zuerst ans Licht gezogen, freilich
noch lange nicht dcn ganzcn; abcr auch für das Vorhandene

haben wir allc Ursache ihm dankbar zn sein, da man auch die

Hoffnung auf Fragmente damals aufgegeben zu haben scheint.

Er fand das Manuscript des Historikers im Klostcr Murbach.
Auch noch in andcrer Beziehung ist dieser Fund interessant

geworden nnd hat die Gelehrten beschäftigt; nämlich lange Zeit
hindurch hiclt man die Ausgabe Rhenan's für eine getreue

Copie jenes Murbacher Coder und somit auch für das Fundament

aller weiter» Tertcskritik, bis unser gelehrter Mitbürger,
vr. Fechter, durch die Stelle eines Briefes von Rhenan
aufmerksam und argwöhnisch gemacht, dcr Sache weiter
nachforschte und nun durch Stellenvergleichung im Einklang mit
jener Aeußerung herausfand, daß der ersten Ausgabe des

Schriftstellers keineswegs die Murbacher Handschrift selbst,

sondern eine mit sehr großcr Flüchtigkeit und Rachlässigkeit von

einem Freunde Rhcnan's genommene Abschrift zu Grunde liege

— eine Entdeckung, welche für die Tcrtesgestaltuug nicht ohne

Belang ist. ') Dieß möge zur Charakteristik von Rhenan's
Thätigkeit aus dem Boden classischer Litteratur genügen. Wem

>) Da« Weitere s, bei Fechter: Die Amerbach'sche Abschrift des Belleju«

und ihr Vcrhältniß zum Murbacher Coder. Basel 1844.

13*
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•
GraSmuS Urtheil barüber noa) nicht genügt unb wen Dracfen*
boreh'S Sob nidjt befriebigt, ber höre felbff einen Scaliger aus*

fprcdjen, bag SeatuS baS Sllterttjunt wieber auf bie güge gc*

ffetlt babe, 0 bore felbft einen SeioppiuS, ben fogenannten

grainmatifdjen Hunb, ber fonft lieber big als ftbmcidjelte, ihn
loben,2) febe nod) anbere «Bürbigungen, bio l)ie im» ba in bio*

graphifdjen Saiuinlungen jerffreut finb.3) «Bor es genau neb*

men will, barf audj bie »ielen 3nfctjriften als -'Proben feiner

gelehrten Shätigfeit nicht »ornadjläfffgon, bereu ffdj bcfonbcrS

feine Saterffabf ju erfreuen bat. Durch ihn, fagt Sdiöpftin,
hat Sdjlcttffabt baS SluSfehen einer röinifdjen Golonie crljal«
ten! Ginc «Wenge Sitel uub ^nfdjriftcn im Sujl beS alten

Satein, in ben »crfdjicbenffcn Sbeilcn ber Stabt, an »en Sau«

Ien, «Wauern unb Spüren ber «Kirdjc, auf ber «Kanjlei, bein

«Kaufhaitfc unb an anbern Drten ffnb »on ihm »erfagt unb

jeugcit »on feiner ©elebrfamfet't fowohl, alS »on feinem fa*
triotiSmuS.4) Uub bei biefcr ©elcgenljcit barf ein SaSler aud)

nidjt unerwähnt laffen, bag bie itrfprünglidje 3nfdjrift berjeni«

gen Statue, wcldic bie Srcppc unfereö RatljljaufeS jiert, im

Sluftrage beS RatljeS urfpriinglia) »on RhcnanuS ift angefer*

tigt worben, jur Statue nämlidj beS «WtinattttS «piancuS. Sie
lautet, wenn man Sapibarfftjl unb Sapi»arfpradjc inS Deutfchc

überfetjen barf, alfo: „Dem «WitnaciuS «piancuS, bein römifdjen

i) Hlcrgt. Baillet: Jugements des savants sur les prineipaux ouvra-
ges des auteurs. Paris 1722.

2) Scioppius de arte crit. p. 7. (Sergl. auch Robortell de arte crit.

p. 119; ferner Urbami« SRbcgiu« in feiner ©djrift de dignitate im-
perii.)

3) ©o Pope Blount: censura celebriorum autorum, Genevae 1740;

Adolphi Clarmundi vitae clariss. in re litt, viror., ©cfjncr'« SSi-

btictbef, aud) ben ?(rtifcl in ber biographie universelle; Niceron,
memoires, Tom. XXXVIII; Dtotcrmunb, Staditrägc ju 3öd)tr'« (Sc;

letjrtcnfcricon Sb. 6 u. a. m.

•') Schöpllin, Alsat. illustr. II, 386.
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Erasmus Urtheil darübcr noch nicht genügt und wen Drackcn-

borch's Lob nicht befriedigt, dcr höre selbst eincn Scaliger aus-

sprcchcn, daß Beatus das Alterthum wieder auf die Füße
gestellt habe,') höre selbst cincn Scioppins, dcn sogenannten

grammatischen Hund, der sonst üeber biß als schmeichelte, ihn
loben/) sehe noch andcrc Würdigungen, die hie und da in

biographischen Sainmlungen zerstreut sind/) Wcr es genau nehmen

will, darf auch die vielen Inschriften als Probe» seiner

gelehrten Thätigkeit nicht vernachlässigen, dcrcn sich bcsondcrs

seine Vaterstadt zu erfreuen hat. Durch ihn, sagt Schöpflin,
hat Schlettstadt das Aussehen cincr römischcn Colonic crhal-
ten! Einc Mcnge Titel und Inschriften im Stvl des alten

Latein, in den vcrfchicdcnstcn Theilcn dcr Stadt, an vc» Säulen,

Mauern und Thüren der Kirchc, ans dcr Kanzlci, dcm

Kaufhausc und an andcrn Ortcn stnd von ihm vcrfaßt und

zeugen vo» scincr Gclehrsamkcit sowohl, als von scincm

Patriotismus/) Und bci dicscr Gclcgcnhcit darf cin Baslcr auch

nicht uncrwähnt lasscn, daß die ursprüngliche Inschrift derjenigen

Statue, welche die Treppe unseres Nathhauses ziert, im

Auftrage des Rathes ursprünglich von Rhcnanus ist angcfcr-

tigt wordcn, zur Statue nämlich des Munatius Plancus. Sie
lautet, wenn man Lapidarstyl und Lapidarfprache ins Deutsche

übersetzen dars, also: „Dem Munacius Plaucus, dcm römischcn

') Vcrql, Lalltet: jugements àes savants sur les principaux ouvra-
ges àes auteurs, I^aris 1722,

2) Loioppius àe arte erit, p, 7, (Bergl, auch Roderteli àe arte erit,

p, 119; scrncr Urbanuê Nhcgiuê in seiner Schrift àe àiZnitats im-
perii,)

3) So ?ope Liount: vsnsurs eeisbriorum autorum, (Zenevae 1740;

^àolpki Olarmunài vitas elariss, in re litt, viror,, Gcßncr's

Bibliothek, auch dcn Arlikcl in der biograpkis universelle z 5lieêron,

mémoires, l'om, XXXVHI; Notcrmund, Nachträgc zu Jôchcr'ê Gc-

lehrtcnlcricon Bd. 6 u. a. m.

') SeKSptlin, ^Isat, iilustr. II, 386.
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Sürgcr, bem gewofenon Gonful uub «Prätor, beut Rebner unb

Sdjüler beS «JR. Giccro, ber nadj Seffegung ber Rhätcr bem

Saturn »on ber Seute einen Seinpol erbaut, nidjt nur St)on,

fonbcrn audj bic Golonie ber Raurifer gegrünbet hat, weldje

ltad) Dcta»ianttS SluguffuS, bein bainaligen ©ewalthaber. Sltt*

guffa genannt wurte, (jaben Ratb unb Sürgcrfdjaft Safel, ob*

fa)on alS Slnffeblcr ber Sllemannen naa) Seffegung unb Ser*

treibung bor Rauracer herübergeführt, gleichwohl aus Sichtung

für bte Stigcnb, bte aud) im geinb Stnerfcnnung »crbt'ent, bem

ältcffeu Serherrlicher biefcr ©egenb baS burdj Sdjitlb ber 3oi*
ten »öüig »erwifdjtc Slnbenfen aufS Reue begrünbet." ')

Süden wir nun aber über »cn «Krct'S beS Glaffifdjon her«

auS unb »erfolgen feine gelehrte Sbätigfeit naa) anberer Rieh«

tung bin, fo ftnben wir biefelbe auf einem ©ebietc befdjäftigt,

baS feiner «Babf jur itnüergänglicljen Gtjre gercidjt. Gr fonnte

nämlidj, waS bamalS fo wenige «Philologen »ermoä)teii, jejjt
bie meiffen nidjt thun, ben Slid über ©riedjcnlanbS unb RomS

©cfflbc fdjWeifen laffen, ohne hier auSfcbltcglt'dj haften ju biet'«

ben, er Icnftc ihn aud) auf fein eigenes Saterlanb. Deffcii ®e«

fa)id)te, bcffen 3l'ffänbc lagen ihm aua) am Herjen, unb hatte

er bort febon mit all bem Gifer gearbeitet, ber ffetS auS bem

3ntercffe am ©egeuffanbe entfpringt, um wie Diel weniger
tonnte »iefer Gifer, biefe @e!el)rfainfeit t'hn hier »erlaffen, wo

nod) baS ©efühl ber Siebe, ber Pietät, ber Heimat unb Ser«

wanbtfdiaft fjinjufam. Seine brei Siidjer beutfeber ©ofehichte

(rerum germanicarum) ffnb ein Gpodje madjenbeS, für feine

3eit auSgejeicbncteS unb, »om wiffonfdjaftlidjon etanbpunft auS

bctradjtet, audj baS erffe «Ißerf über ben ©egenffanb.

3Mc je^ige, »cxäntcrtc gaffung ber Snfdjrlft ift von anberer £anb. 3n

Sctrcff ber 3nfd)riftcn bat aber audj unfer größere« Saterlanb, bic

©djroeij, ben 53catu« befenber« 511 nennen unb ift ibm ibr Slnbenfen

fdjulbig, ba er ber (Srftc getvefen ift, weldjer eine Sammlung bcti>ctifd)Ct

3nfo)riftcn anlegte. (Scrgt. Sbeob. ÜJeommfcn in ber SBorrcbc jur col-
lectio inscript. Helvet.)
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Bürgcr, dem gewesenen Consul und Prätor, dcm Rcdncr und

Schülcr des M. Ciccro, dcr nach Besicgung dcr Rhätcr dcm

Saturn von der Beutc ciucn Tempel erbaut, nicht nur Lyon,

sondern auch dic Colonic der Nanriker gegründet hat, welche

nach Octavianus Augustus, dem damaligen Gewalthaber,
Augusta gcnannt wurdc, habcn Rath nnd Bürgcrschaft Basel,
obschon als Ansiedler dcr Alemannen nach Bcsicgung und

Vertreibung der Rauraccr herübergeführt, gleichwohl aus Achtung

für die Tugend, die aucb im Feind Anerkcnnnng vcrdient, dem

ältcstcn Vcrhcrrlichcr dicscr Gcgend das dnrch Schuld der Zeitcn

völlig verwischte Andenken aufs Neue begründet." ')
Blicken wir nun aber übcr dcn Krcis dcs Classischen heraus

nnd verfolge» seine gelehrte Thätigkeit nach anderer Richtung

hin, so sindcn wir dicsilbe anf einem Gebiete beschäftigt,

das scincr Wahl zur unvcrgänglichcn Ehre gereicht. Er konnte

nämlich, was damals so wenige Philologen vermochten, jetzt

die mcistcn nicht thun, dcn Blick übcr Gricchcnlands nnd Roms

Gcstldc schwcifen lasscn, ohne hier ausschließlich haften zu bleiben,

er lenkte ihn auch auf scin eigenes Vaterland. Dcsscn

Geschichte, dessen Zuständc lagc» ihm auch am Hcrzcn, und hatte

cr dort schon mit all dcm Eifer gearbcitct, dcr stcts aus dem

Jntcrcsse am Gegenstände entspringt, nm wie vicl wcniger
konnte dieser Eiscr, diese Gelehrsamkeit ihn hier verlassen, wo

noch das Gcsühl dcr Licbe, dcr Pictcit, der Hciinat und Ver-
wandtscl«ft hinzukam. Seine drei Bücher dcutschcr Geschichte

(rerun, Kermsniogrum) sind ein Epoche machendes, für seine

Zeit ausgezeichnetes und, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus

betrachtet, auch das erste Werk übcr den Gegenstand.

Dic jctzigc, vcrändcrle Fassung dcr Inschrift ist von cmdcrcr Hand. Jn
Bcircff dcr Inschriften hat abcr auch unscr größeres Vatcrland, dic

Schweiz, dcn Beatus bcsondcrs zu ncnncn n„d ist ihm ibr Andcnkcn

schuldig, da cr dcr Erstc gcwcscn ist, wclchcr cinc Sammlung bclvclischer

Inschriften anlegte. (Vcrgl. Tbcod. Mriumscu in dcr Vorrcdc zur eoi-

leetia inserivi. Ilelvet.)
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Dag ffe je£t in Sielem »eraltet ffn», iff bie ewig wiebor*
fohronbe Schul» beS gortfchritteS, nidjt bic feine.') GS Witt

für feine 3oit etwaS beigen unb jeugt »on nidjt gcwöbnlidjer
grot'hoit unb Unbefangenheit beS SlideS, baS ju erfennen unb
auSjufprcdjen, WaS wir in ber Sorrebc fefen: „«Bunbcrbar iff
öS, bag wir auf bic Grforfdjung beS römifeben SllterthuinS alt'
unfern Gifer »erroenben; in bor mittlem 3eit aber ober aud)
ber altern, bio auf unS Sejua hat; gleichgültiger unb naebläf*

ffger ffnb." «Witten unter biefen Schätzen ber ©elcfjrfamfeit
hat aber ber «JRann aud) ©eleaenljctt gefunben, »en «Wenfdjen

ju bourfunben, fein ©efühl fpredjen ju laffen unb babei einen

ftttfidjen Grnff, eine Reinheit beS dfjarafterS ju offenbaren,
weldje unS mehr nodj alS jene wiffcnfdjaftlicbe ©röffe ju ihm
bt'njicben muffen. Sei Stnlag beS «BortoS M3c-t'tg etfi7' (sae-
culum) an ber befannten SteUe beS SacituS, wo ber Römer

fagt, bag bei ben alten Detitfcben nicht Sitte gewefen fei, über

baS Saffcr ju lachen unb Scrfiifjrung unb Serberbnig 3eit.aeiff

ju nennen, lägt ffd) Rhenan alfo »ernehmen: „Um wie »iel
roiner waren bic Hoibcn als wir? Denn beut ju Sage, mie

»iel ffnb ihrer, weldje über baS Saffcr nidjt laden uub felbff
bei bon lingcheiierlicfjfteu Serbrechen nicht jene «pijrafc jur SluS*

robe nehmen: „GS iff ber 3eita.eiff." «Beim einer einen an«

bem, ber ein frembeS Gbcbett febänbet ober «Wäbdjen »erführt,

»erbammt, fo hört er gleich: „GS iff fo ber 3eitgeiff." «Beim

ein redjter «Wann jene abfdjeulidie Sitte beS 3ed)cnS fabelt, fo

iff gloidj einer ba, ber eS entfdjulbigt, weil eS fo 3eitgeiff fei.

«Benn einer bie Sitte beS ReiSIaufcnS bei ben jungen Seuton

tabelt, bie nun ju allen möglichen Serbreehen beranaefdjiilt

werben, fo wirb t'hm balb geantwortet werben: „GS iff fo ber

3eitgeiff." 'Beim einer ffa) über bie Unerfättlidjfcit ber «pric«

ffor, «Pfrünben unb Sporteln ju erhafdjen, wunbert, fo hört er:

') 35a« Sfficrf ift übrigen« nod; ju (Snbe bc« l'tcn 3ahrbuntcrt« in Ulm

(»on Otto) commentirt worben.
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Daß sie jctzt in Vielem vcraltct sind, ist dic ewig
wiederkehrende Schuld des Fortschrittes, nicht die seine.') Es will
für seine Zeit etwas heißen und zeugt von nicht gewöhnlicher

Freihcit uud Unbefangenheit des Blickes, das zu erkennen und
auszusprechen, was wir in dcr Vorrede lesen: „Wunderbar ist

es, daß wir auf dic Erforschung dcs römische» Alterthums all'
unscrn Eifcr verwende»; in der mittlern Zcit abcr oder auch

der altern, die auf uns Bezug hat, gleichgültiger und nachlässiger

sind." Mitten unter diesen Schätzen dcr Gelehrsamkeit

hat abcr dcr Mann anch Gelegenheit gcfundcn, dcu Menschen

zu beurkunden, sein Gefühl sprechen zu lassen nnd dabei cinen

sittlichen Ernst, cine Reinheit des Charakters zn offenbaren,

welche uns mchr noch als jene wissenschaftliche Größe zn ihm
hinziehen müssen. Bei Anlaß dcs Wortes „Zcitgcist" («ss-
oulum) an dcr bekannten Stelle des Tacitus, wo dcr Römcr
sagt, daß bci dc» altcn Dcutfchcn nicht Sittc gewesen sei, über

das Laster z» lachen und Verführung und Verdrrbniß Zcitgcist

zu nennen, läßt sich Rhena» alfo vernehme»: „Um wie viel
reiner waren die Heiden als wir? Dcnn hcnt zu Tage, wie
Viel sind ihrer, welche über das Laster nicht lachen und selbst

bei den ungeheuerlichsten Verbrechen nicht jcnc Phrasc zur Ausrede

»chmcn: „Es ist dcr Zeitgeist." Wenn einer cincn

andern, dcr cin frcmdrs Ehcbctt fchändct odcr Mädchen verführt,
verdammt, so hört cr glcich: „Es ist so dcr Zcitgcist." Wcnn

ein rechter Mann jene abscheuliche Sittc dcs Zccbens tadelt, so

ist gleich einer da, der es entschuldigt, weil es so Zeitgeist sei.

Wenn cincr dic Sittc deS Rcislaufcns bei den jungen Leuten

tadelt, die nun zu allen möglichen Verbrechen hcranacschult

werden, so wird ihm bald geantwortet werden: „Es ist so der

Zeitgeist." Wenn einer stch über die Unersättlichkeit der Priester,

Pfründen »nd Sporte!» zu erhaschen, wundert, so hört er:

>) Das Werk ist übrigcns noch zu Eure des l7tcn JaKrlumtcrts in Ulm

(»on Otlo> commcnlirt morden.
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„GS iff fo ber 3eitgeiff." «Bonn einer bie maaglofe ©ior ber

«Wenfd)en nad) Reidjtljum, ihren unerlaubten ©ewinn unb ihre

fdjnöbcn Serträge »erbamint, fo wirb ibin, wie einem grem«

ben, bie Slntwort befdjiebcn werben: „GS iff nun fo 3eitgeiff."
«Kurj, für feine gehler, Sdjlcdjtigfeiten, Serbrodjen gibt eS niebt

biefen Scfjletjcr beS 3oitgeiffeS."
«BaS bon wiffcnfdjaftlt'djcn 3nhalt Deß StteheS betrifft, fo

hat Sa)öpffin baSfelbe in feiner Alsatia illustrata einer jiem«

Iidj ausführlichen Gn'tif unterjogen. Hier iff natürlidj nidjt
bor Drt, bieg »on neuem ju tljun. Rur GinjelneS heben wir
hor»or, waS jur Gharafteriffif boS ©elehrten elnerfeits »t'ont,

anberfoits unfer 3ntereffe als SaSler in Stnfprudj nehmen fann.
Gin burd) baS ganje «Bert b'nburdjgebenber, bei jeber ©ole«

genbeit wieberfeljrcnber 3"g iff ber boS Gttj.mofogifforcnS. Sea«

tuS hat augenfdjeinlidj biefer Sefdjäftigung mit Siebhaberei ge«

fjulbigt, übrigens babei nidjtS gethan, waS nidjt im ©eiff ber

©efajidjte liegt, inbein biefelbe Grfahrung ffa) bei jeber neuen

«Biffenfdjaft, bie öS audj mit »er Sprache ju thun hat, wieber«

holt. Dag babei fein Gifer ein grögerrr war als fein ©lud,
»erffetjt fidj. «Bor hatte bamalS noa) über Grijmologie nadjge*

forfdjt unb Regeln aufgeftellt? Unb weldjer Slrt waren bie

Seobadjtungen bor Sitten, eineS «plato, Gicero, unb ihr fütblid)
nai»er ©laube auf biefem ©ebiete! — Slud) bfer mugte auf
eigenen gügen gegangen werben. Unb unfere 3oit möge ja
nidjt mitleibig lädjcln über biefe GrfflingS»erfudjc einer wer«

»enben «Biffenfdjaft, über biefe Raturlauto beS noch ungeffalto*
ten «KinbeS. £ie rühmt ffa) jet^t aUerbingS in biefer DiSciplin
baS fräftt'ge «WanneSalter cnblid; erreicht ju haben, aber wie
oft fam unb fomint immer nodj ein broUiger 3werg ober eine

unreife «Wiggcburt jum Sorfdjein? DaS «Warf ber 3nboger*
manie — ober 3nbomanie, wie mau oft fagen barf — hatte
bainafS bie «Biffenfdjaft nod) nidjt reifen unb fräftigen fönnen.

— ©Icicf) bie Senennung fcincS SaterlanbeS „Alsatia" leitet

or fed »on bem bei 'pfolomäuS einmal »orfoinntenbon Dorf*
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„Es ist so dcr Zeitgeist." Wen» cincr die maaßlose Gier der

Menschen nach Reichthum, ihren unerlaubten Gewinn und ihre

schnöden Verträge verdammt, so wird ihm, wie einem Fremden,

die Antwort beschiedcn wcrdcn: „Es ist nun so Zcitgcist."
Kurz, für kcinc Fehlcr, Schlechtigkeiten, Verbrechen gibt es nicht

diese» Schleyer des Zeitgeistes."
Was den Wissenschaft!ichcn Inhalt dcs Buches betrifft, so

hat Schöpfliu dasselbe in scincr /ìisstia illustrata cincr zicinlich

ausfiihrlichcn Critik unterzogen. Hier ist natürlich nicht

der Ort, dicß von »cucm zu thun. Nur Einzclnes hcbcn wir
hervor, was zur Charakteristik des Gelehrten einerseits dient,

anderseits unser Interesse als Baslcr in Anspruch nchmcn kann.

Ein durch das ganz? Wcrk hindurchgehender, bei jeder

Gelegenheit wiederkehrender Zug ist dcr des Etymologisierens. Beatus

hat augenscheinlich dieser Beschäftigung mit Liebhaberei

gehuldigt, übrigens dabei nichts gethan, was nicht im Geist der

Gcschichte licgt, indcm dicsclbc Erfahrung sich bci jcdcr neuen

Wissenschaft, die es auch mit dcr Sprache zu thu» hat, wiederholt.

Daß dabei scin Eiscr cin größercr war als sci» Glück,

versteht stch. Wcr hatte dcimals »och über Etymologie nachgeforscht

und Rcgeln aufgestellt? Und welcher Art waren die

Beobachtungen der Alten, eines Plato, Cicero, und ihr kindlich

naivcr Glaube auf diesem Gebiete! — Auch hier mußte auf
eigenen Füßen gegangen werde». Und unscrc Zcit möge ja
nicht mitleidig lächclii übcr diese Erstlingsversuche cincr
werdenden Wissenschaft, übcr dicsc Naturlautc dcs noch ungcstalte-

ten Kindes. Sie rühmt stch jetzt allerdings in diescr Disciplin
das kräftige Mannesaltcr cndlich erreicht zu haben, aber wie
oft kam und kommt immcr noch cin drolliger Zwerg oder eine

unreife Mißgeburt zum Vorschein? Das Mark der Jndoger-
manie — odcr Jndoinanic, wie ina» oft sage» darf — hatte
damals die Wissenschaft noch nicht reifen nnd kräftigen könnc».

— Gleich die Benennung seines Vaterlandcs „^Issti»" leitet

er keck von dem bci Ptoloniäus cinmal vorkommend,,» Dorf-
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nauten "Ehcrjßog, unb biefeS wieberuin »on beut frübbeutfcbeu

Elces ab; nidjt genug: "Elxrßog, Helvetus, Selestadinm fol«

leu nur Sariationeit beSfeiben RamcnS fein! Ob Sdjöpflin,
ber mit Redjt biefe Gtijmologie »erwirft, mebr Urfaa)e hat, ber

feinen ffa) ju rühmen (Alsaciones Elli aecolae, Sltiwohner
bor 3U), bleibe bal)ingeffettt. — Sei bem «Bort Raurafer, be«

hauptet ScatuS ferner, fei baS u wie ein aeolifcbcS Digauuna
auSgcfprodjen worben, baher fommc bor Rame grid (beSDor*
feS) — unb bic erffe Sijlbc? Die fei in bie Sriictje gefallen.
DaS SiSgau, fagt er, fei baS (ateinifdje «Bort eis, „biesfeitS"

— weil bic bieSfeitS beS SergeS wohnenben Scguaner biefe

©egen» inne gehabt tjätten — unb baS beutfdje „@au". Slttf

äbnlidje «Beife, meint ext fei Uri etitffanbett auS einer Scrffüin«

melung beS «BortcS SigurinuS. Roch abenteuerlicher iff feine

Grfläntug beS «BortcS „HunbSrüden", wie eine ©cgcnb im

heutigen «Bcffraffcu heigt. SUS beffen eigentlidjeS Gtrjmon nimmt

er nämlia) baS 'ptolomäifdjc Dbringa an welches bann bie

SUcmannen nadj ihrer «EScife ju jenem „HunbSrüden" öerjerrt
unb »crbrcljt hätten, inbctn ffe bie Slfpiration »Offerten unb ein

s einfdjoben. Die „Srfjwijjcr haben iljren Ramen »on einein

©au ber Sadjfcn,' reffen Sewohnor fid) „Vitae-' nannten. Diefe

»eränberten ihre «Boljnfi^e unb jogen in Die ©egenben beS jetji«

gen Sdjwtjj, baS S am Slnfange führte bie ;u 3ifrf)lauten ge«

neigte SanbcSfpradje binju lI- f- xD.W Der Rame „©trag«
bürg" mug ffch ebenfalls eine eigentümliche Debuftion gefallen

laffen.') Die itrfprünglidje Senennung, Argentuaria, fei »ief«

leicht nidjtS als baS .agger" ober „Surg" Slrgcnto'S, beS Se«

fitjerS, ben er in Giiiflang bringt mit beut Drgetorir beS ßäfar.
Dann fei aber aurfj noch ein anberer Raine jenes SefffthumS
gcbräuctjlid) gewefen, nämlich Argentorode, waS fo »iel bebeute

als „HauS beS Slrgento". DiefeS "Bort hätten bann bic röinf«

') üBcitcr au«gcfül)rt in einem l'ricf an SDeattbia« (5rb 511 Sftidjenroir (3uli
1543).
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namcn 'Ax/^«î,', und dicscs wiederum von dem frühdeutsche»

Lloes ab; uicht genug: Uelvetus, 8ele8tscki„m sollen

nur Variationen desselben Namens sein! Ob Schöpflin,
der mit Recht dicsc Etymologie verwirft, mehr Ursache hat, der

seinen sich zn rühmen (Xl8soiones — Llli aocolso, Anwohner
der III), bleibe dahingestellt. — Bei dem Wort Nauraker,
behauptet Bcatus ferner, fci das u wic ein acolifchcs Digamma
ausgesprochen wordcn, daher komme dcr Name Frick (des Dorfes)

— nnd die erste Sylbe? die sei in die Brüche gcfallcn.
Das Sisgau, sagt er, sei daS lateinische Wort eis, „diesseits"

— wcil dic dicöfcitS dcö Bcrgcö wohnendcn Scgnancr dicfc

Gegend inne gehabt hätten — und das deutsche „Gau". Auf
ähnlichc Weise, meint er/ sci Uri entstanden aus einer Verstümmelung

des Wortes TiguriuuS. Noch abcnteuerlichcr ist scinc

Erklärung dcS Wortes „Hundsriickrn", wic eine Gegend im

heutigen Wcstrasicn hcißt. Als dcsscn eigentliches Etymon nimmt

er nämlich das Ptolomäische Obringa au wclchcs dann dic

Alcmanncn nach ihrcr Wcisc zu jenem „Hundsrückcn" verzerrt
und vcrdrcht hätten, indem stc die Aspiration vorsetzten und ei»

s einschoben. Die „Schwyzcr haben ihrcn Namen von cincm

Gau dcr Sachsen, reffen Bcwohncr stch „Vitse" nannten. Dicsc

veränderten ihre Wohnsitze »nd zogen in die Gegenden des jetzigen

Schwyz, das 8 am Anfange führte dic zu Zischlauten

geneigte Landessprache hinzu u. s. w.ü Dcr Name „Straßburg"

muß sich ebenfalls eine cigcnthümlichc Dcduktion gcfallcn

lassen.') Die ursprüngliche Bcncnnnug, ^rzzentusrig, sei

vielleicht nichts als das virM^^ odcr „Burg" Argcnto's, des

Besitzers, dcn cr in Einklang bringt mit dcm Orgetorir des Cäsar.

Dann sei aber anch »och ei» anderer Name jenes BesttzthumS

gebräuchlich gcwcstn, nämlich .^rZentoroàe, was so vicl bcdcutc

als „Haus dcs Argcnto". DicseS Wort hättcn dann dic römi-

>) Wcitcr ausaciübrt in cincm Bricf cin Matthias Erb zn Richcnwir (Juli
l.i-iZ).
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feben Solbaten in Argentoratum umgetauft. Die Sllemanneit

biitwiebcruin hätten »on biefem «Bort bie letzten Stjlben „tora-
tum" weggenommen, ihre „Surg" hinjuge'fügt, unb fo fei eilt«

ffanben Soratburg Stragburg! Rüden wir aber näher ge«

gen unfere Saterffabf unb erwähnen wir nur im Sorbeigehen
boS „H»fe", welches aus bem alten Dlino, einem in ber notit.

dignit. imper. als SoUwerf bor Rhoingrenje gegen bie ©er«

inaneit genannten Drte entffanbon fein fott. 3n Safel bürfen

wir ja einen Slitgenblid »orweilen. Rhenan »erwirft bie grie«

djifdje Gttjmologio »on Basilea ober Basilina, Welche Sejjtge*

nannte bie «Wutter beS 3ulianuS Slpoffata war. Der Raine

fommt, naa) ihm, »on Passus, waS bei beu ©altiern „gährte"
beteutet, unb bie Stabt hieß juerff Passilea, wie ja aua) «Paffe!

an ber «Wofel »on bcinfelben Stamm herjuleiten iff. Sau an

ber Stolle beS jetzigen Safel, fährt er fort, eine gährte, ein

UebergangSort gewefen fei, unb jwar nod) wäfjrenb beS Seffe*

benS »on Slugff, iff wabrfd)einlich, weil hier wegen beS ShaleS,

burd) weldjeS ber nad) ber SirS benannte San) ') fliegt, baS

Ufer tiefer unb auS »ielen ©rünben fehr geeignet jum Ueber*

gang iff. «Wftfjüt iff eS natürlich, bag atte weldje mit ben

Rauraferu »erfehrten, ©erinanen, SUemannen ti. f. w., hier

übcrjufcjjen pflegten. Daju fomint beffätigenb, bag auf bein

Hole ber Sorgefegte beS SeauanergaueS eine beffänbige Se*

fa$ung hielt, um bauptfaeblicb biejenige «Paffage ju fd)ü|cn,
weldjer jene Stelle in birefter Sinie entfpridjf. Unb weif bor

Drt burd) eine Sefefft'gttitg gegen bie ©erinanen unb Slleman*

neu gefdjüjjt fein muffte, errichteten bic Römer jwei Sollwerte,
auf bereit gunbamente, wie id) glaube, bie beiben Sljürme ge*

fetjt ffnb, bie wir heute noa) feben, ber eine am Slnfang ber

Srüde, ber anbere etwas weiter unten, ber »om bafelbff auf*

bewahrten Salj ben Rainen hat. Rad) bem ffegenben Gin*

bringen ber SUemannen in ©attieit erhoben ffd) fobattn ju bei*

•) -Da« ift ber "Birfig.
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scheu Soldaten in ärgentorstum umgetauft. Die Alemannen

hinwiederum hätten von diesem Wort die letzten Sylben „tora-
tum" weggenommen, ihre „Burg" hinzugefügt, und fo sei

entstanden Toratburg — Straßburg! Rücken wir aber näher

gegen unsere Vaterstadt und erwähnen wir nur im Vorbeigehen
des „Hole", welches aus dcm alten Olino, einem in der notit.
ckiZnit. imper, als Bollwcrk der Rheingrenze gcgen die

Germanen genannten Orte entstanden sein soll. Jn Basel dürfen

wir ja einen Augenblick verweilen. Rhenan verwirft die

griechische Etymologie von Basilea oder vssilins, welche Letztgenannte

die Mutter des Julianus Apostat« war. Der Name

kommt, nach ihm, von Passus, was bei den Galliern „Fährte"
bereutet, und die Stadt hieß zuerst ?assiiea, wie ja auch Passel

an dcr Moscl von dcmsclbcn Stamm hcrzulcitcn ist. Daß an

der Stclle des jctzigcn Bascl, fährt cr fort, cine Fährtc, cin

Uebergaugsort gewesen sci, nnd zwar noch währcnd des Bestc-

hens von Äugst, ist wahrschcinlich, weil hier wegen des Thales,

durch welches der nach der Birs benannte Bach ') fließt, das

Ufer tiefer und aus vielen Gründen schr gceignct zum Ueber-

gaug ist. Mithin ist es natürlich, daß alle welche mit den

Raurakcrn verkehrten, Germanen, Alcmanncn n. s. w., hier

überzusetzen pflcgtcn. Dazu kommt bestätigend, daß auf dem

Hole der Vorgesetzte des Scquauergaues eine beständige

Besatzung hielt, um hauptsächlich diejenige Passage zu schützen,

welcher jene Stclle in direkter Linie entspricht. Und weil der

Ort durch cine Befestigung gcgcn die Germcmcn und Alemannen

geschützt scin mußtc, errichtctcu die Römer zwei Bollwerke,

auf dcrcn Fundamente, wie ich glaube, die bcidcn Thürme
gesetzt stnd, die wir heute noch sehen, der eine am Anfang der

Brücke, der andere etwas weiter unten, der vom daselbst

aufbewahrten Salz den Namen hat. Nach dem siegenden

Eindringen dcr Alemannen in Gallien erhoben sich sodann zu bei-

Das ist dcr Birsig.
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bon Seiten Häufer »on gäbrleuten, Schiffern unb ©affgcbern;
unb fo bilbete fid) bor Slnfang ju ben beiben Stäbten Salb
aber ffebelt ffd) eine größere Sc»ölforung an, befonberS »on
«Krämern unb «Kauffeuten, beim um eine «paffage herum pffe*

gen aüe Sorten »on Seutcn jufaminenjuftröinen. 3n beinfelbon

Sorhältniff wie Slugtiffa »erffcl hob ffd) Safel.
Sllte, hier efnbet'tnffcbe Seilte behaupten, baff bie Straffe,

weldje »oin Rhein auf bon gifdjmarft führt, »on bort anfägt*

gen Sröblern ifpren Ramen erhalten habe.1) Dieff war aber

nod) m'd)tS Äöitt'glicheS (Baadixnv). üfficnn aber einer beute

Safel betrachtet — fährt er fort — wirb er eS nicht eine Mb*

nigt'n nennen? Gine foldje Reinlicbfeft berrfdjt in ben Stra«

gm, bie Häufer haben im SlUgcineincn eine fo gleicbmägige

Sattarf, einige jeiebnen ffdj auch burch «Pracht unb Slninutb

auS, befonberS biejenigen, hinter weldjen ber «PeterSpIajj fid)
auSbebnt unD Daß «Kloffer ber «prebiger; biefe mit ihren gerät!«

migen Höfen unb jicrlidjen ©arten unb bie gegen ben Rhein

bin It'egenbcn fönnen fogar benen, weldje 3talieu gefeben haben,

gefatten, nur fäjrcdt »iefe ber unaewobnte fflebraud) ber Defen

unb bte Unrot'nlidjfeit ber öffentlichen Herbergen ab. Saß Glima

iff »on aitgcrgcwöhnlidjer «Wilbe unb bie Sürger »on groger

Seutfeligfcit. «Benn 3emanb beu «PetcrSplatj betrachtet, ber

ebenfo geräumig alS bura) bie güHc feiner Saunte äugerff an-

jiehcnb iff, unb »on bem ein Sljct'f einff alS Segräbr.igpfajj ber

3uben bt'ente, wenn er bte Sriide ffd) anffeht,2) bie jwei Stäbte
»erbinbet unb jur SluSffdjt auf ben gluff fo paffonb angebracht

iff, fo muff er geflohen, bag Safel mit ben fdjönffcn Stäbten
wetteifern fönne. —

Son ber Uiiwerfftät fagt er: Die SIcabemie wirb au ihrer
Slüte »erbinbert burd) efe «Kargheit ber Gintünfte un» Die aü*

jugroge «Wenge ber beutfdjcn ©tjmnafien.3)

') Via institorum, bic Ärdmergaffe. — 2) 0 temporal
3) SSgl. nod) bic mctrlfd) gefaftten Urtbeifc über Sftfjenan« „beutfdje ®e-

fdjidjten." Sßon ©türm:
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den Seiten Häuser von Fährleuten, Schiffern und Gastgebern;
und so bildete sich der Anfang zu den beiden Städtcn Bald
aber sicdelt sich einc größere Bevölkerung an, bcsonders von
Krämern und Kaufleuten, denn um eine Passage herum pflegen

alle Sorten von Leuten zusammenzuströmen. Jn demselben

Verhältniß wie Augusta verfiel hob sich Basel.

Alte, hier einheimische Leute behaupten, daß die Straße,
welche vom Rhein auf den Fischmarkt führt, von dort ansäßi-

gen Trödlern ihren Namen erhalten habe.') Dieß war aber

noch nichts Königliches (Sasst^xkiV). Wcnn aber cincr hcute

Bascl betrachtet — führt er fort — wird er es nicht eine

Königin nennen? Eine solche Reinlichkeit herrscht in den Straßen,

die Häuser haben im Allgemeinen eine so gleichmäßige

Bauart, einige zeichnen sich auch durch Pracht und Anmuth
ans, besonders diefenigen, hinter welchen der Petersplatz sich

ausdehnt und das Kloster der Prediger; diese mit ihren geräumigen

Höfen und zierlichen Gärten und die gegen den Rhein

hin liegenden können sogar denen, welche Italien gesehen haben,

gefallen, nur schreckt viclr dcr ungewohnte Gebrauch dcr Ocfen

und die Uureinlichkeit der öffentlichen Herbergen ab. Das Clima
ist von außergewöhnlicher Milde und die Bürger von großer

Leutseligkeit. Wcnn Jcmand dcn Pctcrsplatz bctrachtet, der

ebenso geräumig als dnrch die Fülle seiner Bäume äußerst an.

ziehcnd ist, und von dem ein Theil cinst als Bcgräbnißplatz der

Judcn dientc, wcnn cr die Brücke sich ansieht/) dic zwei Städte
verbindet und zur Aussicht auf den Fluß so passend angebracht

ist, so muß er gestehe», daß Basel mit den schönsten Städten
wetteifern könne. —

Von dcr Universität sagt cr: Die Academic wird an ihrer
Blüte verhindert durch oie Kargheit der Einkünfte und die

allzugroße Menge der deutschen Gymnasien/)

>) Vi» ivstitorum, dic Krämergasse. — 2) 0 tempora!
2) Vgl. „och dic metrisch gcfaßtcn Urtheile über Rhcnans „dculsche Gc,

schichten." Von Sturm:
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Dt'cfc SluSjüge mögen einem SaSler ju gute gehalten werben.
Slucb ber Scfcbrcibung feiner Satcrftabt hat Rhenan ein eigenes
«Jffierf gewibmot, »aS tut «Wanttfcript auf unferer Sibliothef
nod) »orhanben fein foll. Sei»er aber weist fchon ber alte Ga«

talog ftatt einer Rumincr einige gragjeidjen auf unb id) habe beS«

fclbon nidit habhaft werben fönnen. Unb weil wir benn hier
auf beutfdjcm Soben mehr ooer weniger unS bewegen, fowirb
bie Somcrfung aud) einen «plalj finben bürfen, bag Rhenan
eS gewefen iff, ber brn fretjfingifdjen Codex Manuscriptus bor

Dttfrieb'fdjcn Gbangolieiiharmouie aufgcfiinbeu bat, als er in
ber Sibliothef nad) beu Decabcn boS Si»ittS ftöbertc. (Rer.

german. p. 201.)
Dag er nidjt beutfb gefdjrieben, fonbern für feine wiffen«

fcbaftlt'cben Slrbeitcn ffd) beS latcfnt'fdjen StuSbritcfS ffd) bebient

bat, wirb Riemanben bofremben, ber bie bainaligen ©elehrten«

»crhältniffe unb ben Überwiegenben Ginffug »er lateiiiifdjcn als

©clebrtenfprarbc fennt. Um feine 3bocn bem golobrten «publi.
fiim »orjutragen, beburfte eS biefeS «WebiumS, unb ein unge«

wohnlicher Slnlauf war nötbt'g, um hier Sahn ju brechen unb

baS »aterläiibifcbc 3biom aud) für bie ffrenge «iBiffenfcbaft

brauchbar ju machen — ein Slnlauf, ben nur Sutber nehmen

fonnte, weil man an ihm nod) ganj SlnbercS unb ©rögercS,
baS gleichfalls aUem Herfominen wiberfprad), gewohnt war.
Dem «Patriotismus RhenanS tbut alfo fein fateinifcher SluSbrncf

nidjt t'm «Winbeffen Slbbrud). Dag er bauebeu febr gut brutfefj

»erftan», baju bebarf öS wohl faum eincS SeweifeS, unb wenn

3einanb bennoa) jwet'fefte, fo fönnen biefen beutfeh gefdjriebene

Multum se (siel) mihi Germania (sie!) bistoria atque Latina

Debet, te patriae vindice claret bonos.

(Unter feinem !8itb »on ber Rer. germ. libr. III.)
»on (JJcerg gabriciu«:

Quidquid babet nostro Germania tempore lucis
Debetur studio, docte Beate, tuo.
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Dicsc Auszüge mögen cincin Basler zu gute gehalten werdcn.

Auch dcr Brschrcibnng scincr Batcrstadt hat Rhcnan ein eigenes

Werk gewidmet, das in. Manuscript auf unserer Bibliothek
noch vorhanden fcin soll. Leidcr aber weist schon der alte

Catalog statt einer Nnmincr cinigc Fragzcichen auf und ich habe

desselben nicht habhaft werdcn können,, Und weil wir dcnn hier
auf deutfchcm Bodcn mehr odcr weniger »ns bewegen, so wird
die Bemerkung auch cincn Platz finden dürfen, daß Rhenan
es gemesti, ist, dcr dc» frcyfingischen Oockex »lsnusoriptus der

Ottfricd'fchc» Evangcliciiharmoiiic aufgefunden hat, alo er in
der Bibliothek nach den Decade» des Livius stöberte. (Nor.

Kvrmsn. p, 201.)
Daß er nicht deutsch gefchricbcn, sondern für seine

wissenschaftlichen Arbeiten sich dcs latcinischen Ausdrucks sich bcdicnt

hat, wird Niemanden bcfrcmden, der die damalige» Gelehrten-
Verhältnisse und den überwiegenden Einfluß der latcinifchc» als

Gclchrtcnsprachc krniit. Um scine Ideen dem gelchrrc» Piibli.
kum vorzutragen, bedurfte es diefes Mediums, und ein

ungewöhnlicher Anlauf war nöthig, nm hier Bahn zu brechc» nnd

das vaterländische Idiom auch für die strrnge Wissenschaft

brauchbar zu machen — ein Anlauf, den nur Luther »ebmcn

konnte, weil man sn ihm noch ganz Anderes nnd Größeres,
das gleichfalls allcin Hcrkvmmen widersprach, gewohnt war.
Dem Patriotismus Rhénans thut also sci» latcinischcr Ausdruck

nicht im Mindcstcn Abbruch. Daß er daneben schr gut deutsch

verstand, dazu bedarf es wohl kaum eincs Beweises, und wenn

Jemand dcnnoch zweifelte, so können diesen deutsch geschriebene

>lultum se (siel) mibi lZermavia (sie!) bistoria atque I^atm»

Debet, te patriae viuàiee elaret bonos.

(Unter seinem Bild von dcr Rer. germ, libr. NI.)
von Äcerg Fabricius:

Huiàquià badet vostro lZermania tempore lueis

Oedetur stuàio, àoete Leste, tuo.
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Sriefe RhenanS eincS Sefforn belehren. Sein latet'itifcber Sttjl
nun — benn auch er war lein geringes «Woment in ter ba«

maligeu ©eltung eines ©elehrten — iff im ©aujeu rein unb

flüfffg, feiten fajwerfäUig, nie mit 'Pebanten'e nad) SlrcbaiSmen

fuchenb ober ängfflia) bem claffffdjen, ctceroniantfdjcn SluSbrud

ffa) anfrfjmicgcnb, welche Sitte bamalS wohl aud) ffd) breit
madite — fonbern Rhenan wählt aus ber ganjen ju ©ebote

fiebenbeu Sitteratur immer ben furjeffen, ben ©etaufen flar unb

ohne Umfdjwoife wiobergebenben SluSbrud; felbff neue, aber

nach richtiger Sinologie geformte «Borte belaffen fein f»iacbIidjeS

©ewiffeu uid)t, fobalb bie alte Spradjc für bte neuen Scrbält*
niffe fein "Bort bietet. 3wor reicht er nun nidjt an «PolitianS

ober «PerpinfanS adjte, ungetrübte unb wahrhaft antifc Slafffct*
tat heran, wollte eS »ietleicbt auch nidjt, gerabe weil »on jenen

Seftrebunacn boch eine gewiffe Slengfffichfct't unb «pc»auferic

nicht ;u trennen war, auch fleht er ber bewtinbernSwertben ©e«

wanbtbet't unb Spradjfertigfeit fcincS aroffrn greunbeS GraS«

inuS naa), »er baS Sateiu gleid) einer «Wuttcrfpracbe für aUe

graben unb Serbältniffc beS SebcnS ftüfffg ju machen unb nach

ihnen umuibt'Ibcn »erffanb, wie deiner »or unb nad) ihm; aber

bodj jougt fein Satcin »on feiner »ollffänbt'a,en Scwältiauna, »er

Spraa)e, »on einem Rcfchthum ber ihm ;u ©ebote ftrbenbcit

StuSbrtiifc unb »Ott einer Set'djtigfcit im Hanbhaben, bte »or«

tbettbaft »on bein Sttjl »icler feiner greunbe, befonberS 3wing=
US unb CccolampabS abfficht unb feine burch unb burch claf«

fffdic Silbung beurfunbet.

«Bir baben ben «Wann nun nadj feinem «Birfen, fo weit

fich biefeS »erfolgen lieg, baraeftellt unb eß bleibt nod) übrig,
feine äitgern SebenSfchidfale unb feine SebenSweife furj ju fdjil«

bem. 2><ir haben ihn mletjt fid) jurüdjichen feben nad) Sdjlett«
ffabt, aber Safel bat ihn audj wieber gefeben. Stfon ;icmltch

fange »or GraSmuS oben angebeiiteter Slbreifc nad) greibura

war er wieber bei unS, int Sabx 1528, wo er in ber Icibigeu

Slngelegenbcit beS GraSinuS mit Ritter Gppenborf nebff einem
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Bricfc Rhcnans cincs Bcsscrn bclchrcn. Scin lateinifcher Styl
nun — dcnn auch cr war kein geringes Moment in dcr

damaligen Geltung eines Gelehrten — ist im Ganzen rcin und

flüssig, selten schwcrsallig, nie mit Pedanterie nach Archaismen
suchend odcr ängstlich dcm classischen, ciceronianischcn Ausdruck
sich anschmiegend, wclchc Sittc damals wohl auch sich breit
machte — sondern Rhcnan wählt auö dcr ganzcn zu Gcbote

stehenden Littcratur immcr dcn kürzcsten, dcn Gcdankcn klar uud

ohne Umschweife wiedergebenden Ausdruck; selbst neue, aber

nach richtiger Analogie geformte Worte belasten fcin sprachliches

Gewissen „icht, sobald dic altc Sprachc für dic ncucn Vcrhält-
ntssc kein Wort bietet. Zwar reicht cr nun nicht an Politians
oder PcrpinianS ächtc, uiigctriibtc und wahrhaft antike Classicist

hcran, wollte cs vicllcicht auch nicht, gcradc wcil ìwn jcncn

Bestrebungen doch cinc gewisse Aengstlichkeit und Pedanterie

nicht zu trennen war, auch steht cr der bcwundcrnswerthen
Gewandtheit nnd Sprachfcrtigkcit fcincs großcn Freundes Erasmus

nach, der das Latein gleich einer Muttersprache nir alle

Fragcn und Verhältnisse des Lebens flüssig zu machen und nach

ihnen nnnnbildcn vcrstand, wic Kcincr vor und nach ihm; aber

doch ieugt scin Latcin von scincr vollständigen Bewältigung der

Sprache, von cincm Rcichthum dcr ihm zu Gebote stehenden

Ausdrücke und von cincr Lcichtigkcit im Haudhabcn, dic vor-

thcilhaft von dcm Styl vicler scincr Freunde, besonders Zwinglis

und Occolampads absticht und scinc durch und durch clas-

stschc Bildung bcurtundcr.

Wir haben dcn Mann nun nach seinem Wirken, fo weit

stch dieses verfolgen ließ, dargestellt nnd cs blcibt noch übrig,
fcine änßcrn Lcbcnsschicksalc und seine Lebensweise kurz zu

schildern. Wir haben ihn zuletzt stch zurückziehen sehen nach Schlettstadt,

aber Basel hat ihn auch wicdcr gcschen. Schon ziemlich

lange vor Erasmus oben angcdcntcter Abrcisc nach Freiburg

war er wicdcr bei uns, im Jahr 1528, wo er i» dcr leidigen

Angelegenheit dcs Erasmus mit Rittcr Eppcndorf nebst cincin
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anbern Sertrauten beS jucril ©onauiitcn baS SdjieCSrichter«

amt ühernebineti muffte. Die gröffere Sa)ulti fdjeint in biefein

Streit aUcu Slnjeicheu naa) auf GraSmuS Seite ju liegen; er

hatte hinter GppcnborfS Rücfcn gegen iljn confpirt'ert, ihn
beim Herjog »on Sadjfett, bem ©önner, »orläuinbet unb an«

gefdjwärjt, obfdjon er früher ihm febr gewogen war, afS er »on
bemfelben Herjog bura) Gppenborf brei Silberffufen juin ©e«

fajenf erhielt. Slber Gppenborf hatte »öS Unglüd, HuttenS

greunb ju fein unb baS War genug, um GraSmuS fidj ju
entfrcinben.') Die bci»en SajicbSridjer fdjemen audj, wie man
auS ihrem Spruch fcblfcfjen barf, baS grögere Red)t Gppen«

borfS et'ngefefjcu unb beffen gorberung für biüt'g cradjtet ju
haben, benn GraSmuS, ber ffa) auf feine anbere Slrt ju helfen

wttgte als burdj Scrläugnen ber ihn fompromittirenbon Sriefe,
würbe tro^bem ju einer ©clbbitge unb ber Demüthigung »er«

urtbet'It, bem Gppenborf öffentlich ein Sud) ;u bebijiercn. —
Rhenan war aud) in GraSmuS Seffament mit einem Slnbenfen

bebadjt — einem golbenen Söffel unb einer golbenen ©abel.

3n Schlettffabt nuigtc er, nadj feinein ganjen Gbarafter,
oin fehr ruhigeS Sehen füfjren, feinen Ruhm fudjtc er in ber

©efebrfainfeit unb nt'cbt in Gfjrenffelleit. Son StaatSgcfajäfteii
hat er ffa), anberS als fein Satcr, ffetS entfernt gehalten; ber

«Kaifer Garl V. fannte ungefähr feine Sebürfniffc unb «Bünfdje,

unb in beut nodj »orbanbenen SlbelSbrief, ben er bem SeatuS
alS 3eid)en feiner perfönlicben Sichtung auSffelltc, gewährt er

ihm DiS»enS »on allen bürgerlichen Seiffungon unb Sieintern

(vacationum civilium Privilegium). Slud) in feinein Spaufe ging
öS fülle her, nur Rubolf Scrj2), fein gelehrter unb treuer ®e«

fellfd)after, ben er fdjon früher nad) Safel, wabrfcbeinfidj nad)

') Sgl. ben ärtifet „Spoenborf" in ber f)atfifd)cn (Sncqclopäbie.

2) 3m praftifdjen geben fdjeint biefer nidjt immer ber btaudjbarftc gewefen

ju fein, benn „Rodolphi mei praeeipitem festinationem et ineuriam

non ignoratis," fdjreibt SMjenan an SlmcrSad).
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andern Vertrauten des zuerst Genannten das Schiedsrichter-
aint übernehmen muffte. Die größere Schuld schcint in diesem

Streit allc» Anzcichcn nach auf Erasmus Scitc zu liegen; er

hatte hintcr Eppendorfs Rücken gegen ihn konspiriert, ihn
bcim Hcrzog von Sachsen, dem Gönner, verläumdct nnd

angeschwärzt, obschon cr früher ihm schr gcwsgcn war, als er von
deinsclbcn Hcrzog durch Eppcudorf drci Silbcrstufcn zum Ge.
schenk erhielt, Abcr Eppcndorf hatte das Unglück, Huttens
Freund zu sci» und das war genug, nm Erasmus sich zu

entfremden, ') Die beiden Schicdsricher scheinen auch, wie man
aus ihrcm Spruch schlicßcn darf, das größcrc Rccht Eppendorfs

eingesehen und dessen Forderung für billig erachtet zu

haben, dcnn Erasmus, dcr sich auf kcinc andcrc Art zu helfen

wußtc als durch Verläugnen der ihn kompromittierenden Briefe,
wurde trotzdem zu cincr Gcldbußc uud dcr Dcmüthigung ver-

urthcilt, dcm Eppcndorf öffentlich cin Blich zu dcdizicrcn. —
Rhenan war auch i» Erasmus Testament mit einem Andenken

bedacht — cinein goldenen Löffel und einer goldenen Gabel.

Jn Schlcttstadt innßtc cr, nach scincm ganze» Charakter,
ein sehr ruhiges Leben führen, seinen Ruhm suchte er in der

Gelehrsamkeit und nicht in Ehrenstetten. Von Staatsgcschäften

hat cr sich, anders als sein Vatcr, stcts entscrnt gchaltcn; der

Kaiser Carl V. kannte ungefähr scine Bedürfnisse und Wünsche,

und in dem noch vorhandcncn Adelsbrief, dcn cr dem Beatus
als Zcichcn seiner persönlichen Achtung ausstellte, gewährt er

ihm DisvenS von allen bürgerlichen Leistungen und Aemtern

(viwstionum oivilium Privilegium). Auch iu seinem Hause ging
es stille hcr, nur Rudolf Berz?), scin gclehrtcr und treuer

Gesellschafter, den er schon früher nach Basel, wahrscheinlich nach

>) Vgl. den Artikel „Eppendorf" in der höllischen Encyclopädie,

2) Jm praktischen Lcbcn schcint dicscr nicht immcr dcr brcmchbarstc gewescn

zu scin, dcnn „R,oàoIvd! mei vraevivitsm festivationeiv et ioonrisio

non ignorati»," schreibt Rhenan an Amcrbach.
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»em «Boggang SurerS mit ffd) genommen hatte, unb ein alteS

«Wütterdjen, welches bie ©efdjäftc ber Haushaltung »crfab, bil«

»eten feine Umgebung. Spie unb ba, aber bodj feiten, midj bie

Stt'Ue einem regem Scheu, wenn er greunbe ju Sefudj lub;
aber bic Stjmpoficn, bic er ihnen ju Gljren »cranftaltetc/ waren
nichts weniger als üppig uur> lururiöS unb »on raufebenbem

3uboI begleitet — feine Ratur unb fein ©ewiffeu, behauptete

er, »erböten ihm baS. Son ben ©rajien lieg er ffa) bie ernffe

«Wttfe ber «Biffenfdjaft nicht megläcbeln ober »erbannen, benn

nionn er einige Sabxe »or feinem Sob eine «Bittib freite, bie«

felbe aber, wie eß heigt, nidjt einmal in feinem Haut'e unter,
hielt, fo fann man bod) biefeS Serbältnt'g fein ben leichten

©öttinen geweihtes nennen; bie 3eit baju war »orüber. Gr«

holung »on feinen Stubicn — beim er arbeitete bis in bie

tiefe Radjt unb lieg ffd) burd) bic Ruhe eher einen Shell beS

«WorgcnS rauben — Grholung fudjte er in feinen ©artenan«

lagen »or ber Stabt, wo er gerne fpajierte. Störung in biefeS

gleichförmige, frioblidj fjinflicgenbc Sehen brachte h'e unb ba

feine etwas angegriffene ©eftinbbeit; »aS Hebel, baS t'hm biS

auS Gnbe fct'ueS SebenS anhaftete unb mabrfdjcinlidj audj feinen

Sob herbeiführte, war, wie bereits oben bemerft, baS gleiche,

au we!a)ein aua) GraSmuS litt. SUS junger «Wenfdj hatte er

aud) mit bein antifeti Uebel ber Sriefäugigfeit ju fämpfon.
Gine Gttr, weldje er jur Stärfung feiner ffetS meljr unb mehr

wanfenben ©efunbbeft in beu Heilgueilen »on Saben »erfudjte,

»ertnodjte bie lnüben ScbcnSgeiffer nicht mehr aufjufrifdjctt.
Schwäd'er benn ju»or trat er feine Rücfreife an; feine Sater«

ffabt foUte er aber nidjt mehr feben; fdjon in Stragburg un«

terlag er. ScbneUer alS er gebadjt, war ber Sob gctoinmctt

unb hatte ihm feine Seit gclaffcn, fdjrfftlid) über feinen Wad)*

lag ju »erfügon; feinen Sogfeitor Rubolf Scrj machte er baher

ntünblid) mit feinem legten «Bt'Uen befannt, wonach bem Ratl)
unb ber Sürgerfdjaft Sdjlettffabt feine Sibliothef als Ser«

ntädjtnig übergeben werben foUte. «iöio Sctjöpffin biefe im
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dem Weggang Burers mit sich genommen hatte, und ein altes

Mütterchen, welches die Geschäfte dcr Haushaltung versah,
bildeten seine Uingebung. Hie und da, aber doch selten, wich die

Stillc cincm rcgcrii Lcbcn, wcnn cr Frcunde zu Besuch lud;
aber die Symposien, dic cr ihucu zu Ehren veranstaltete/ waren
nichts weniger als üppig und lururiös und von rauschendem

Jubel bcgleitet — feine Natur und sein Gewissen, behauptete

er, verböten ihm das. Von den Grazien licß cr sich die ernste

Muse dcr Wisscnschast nicht wcglächeln oder verbannen, denn

wenn er einige Jahre vor scincm Tod cinc Wittib freite,
diefelbe aber, wic cs heißt, nicht einmal in seinem Hause untcr»

hielt, so kann man doch dicscs Verhältniß kein dcn lcichten

Göttinen geweihtes nennen z die Zcit dazu war vorübcr.

Erholung von scincn Studien — denn cr arbeitete bis in die

tiefe Nacht und ließ sich durch dic Ruhc cher cine» Theil des

Morgens rauben — Erholung suchte er in seinen Gartcnan-

lagcn vor der Stadt, wo er gcrnc spaziertc. Störung in dicscs

gleichförmige, friedlich hinfließende Lcbcn brachtc hie und da

seine etwas angegriffene Gesundheit; das Uebel, das ihm bis

aus Ende seines Lebens anhaftete und wahrfcheinlich auch fcincn
Tod herbeiführte, war, wic bcrcits obcn bcmerkt, das glciche,

an welchem auch Erasmus litt. Als funger Mcnsch hatte er

auch mit dcm antiken Uebel der Tricfäugigkeit zu kämpfen.

Eine Cnr, wclche cr zur Stärkung fcincr stcts mchr und mehr

wankenden Gesundheit in deu Heilquellen von Baden versuchte,

vermochte die müden Lebensgeister »icht mehr auszusrischcn.

Schwächer dcnn zuvor trat cr scinc Rückrcise an; seine Vaterstadt

sollte er aber nicht mehr sehen; schon in Straßburg
unterlag cr. Schneller als er gedacht, war der Tod gckommcn

und hattc ihm kcinc Zcit gclasscn, schriftlich übcr feinen Nachlaß

zu verfügen; seinen Bcgleitcr Rudolf Bcrz machte er daher

mündlich mit seinem letzten Willcn bekannt, wonach dem Rath
und dcr Bürgerschaft Schlettstadt seine Bibliothek als Vcr-
mächtniß übcrgcben werden sollte. Wie Schöpflin diese im
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3afjr 1754 unter Schutt uub Staub wieber entbocfcu unb ju
Gbren jieben miigte, iff oben bemerft. Seinen Suchern, als

feinen liebften greunben, iff Rhenan ffetS treu geblieben unb

hat ffe nie »eräugert; ffe tragen »on feiner Ha«b bic Sejeid)«

nuitg: ,,3d) gehöre bem ScatuS RbenannS uub änberc meinen

Herrn nidjt." (Beati Rh. sum nee dominum muto.)
Seine Hi'üerlaffenfdjaft an Serntögeti rea)tfertigt ben SluS«

fprud) eineS feiner greunbe, »ag er nidjt nur beut Ramen,

fonbern aud) bon jeitlidjon Umffänben nadj „ScatuS" fei. 3'i
ber Hattptfirrije »on Sd)lettffabt ift er beigefejjt unb fein ©rab

trägt folgenbe »on Scrj gefertigte ©rabfajrift: „Dem SeatuS

RfjcnanuS, Sohn beS SlutonitiS, auS ber aften gamilie ber

Silbe, beffen auSgejeichnete «Kcnntiu'g in aUen 3weigen bor

©elehrfainfeit, in ber grt'ed)ifd)en uub latefnifdjcn Spraäjc, bcffen

Sittcnreüiljeit, eble «Wenfifjlt'djfeit, «Wägigfet't, 3üctjtigfcit im

preifenben Slnbenfen fidj erhalten werben, fo lange bie «Belt

befiehl; beffen Sefdjäftigung mit bem SUtcrtbuin eine Slnjahl
lateiuifcher, »on ihm bergeffettter unb beinahe »on Reucin iuS

Sehen gerufener, firdjlidjer unb weltlidjor Schriftffctter bejeugen,

ebenfo baS beutfdje Sanb, baS alte wie Daß neue, baS er in

brei Südjerit mit bewitnbcrungSmrrthem gfeige befeudjtet bat,

bein grogen, unfferblicfjen ©ebädjtniffeS würbigen «Wann fejjt

Rubolf Serj bieg Denfinal fiebenber Sereljrung. Gr ffarb ju
Stragburg am 18. «Wai, im 62ten Sabxe feineß SlltcrS, bem

1587ten nad) GljriffuS. Son bort weggetragen, liegt er hier,

bamit nidjt ber fferblidjen Uebcrreffe ibreS beffen unb gelehrte«

ften SürgcrS bie Saterffabf entbehre, bie er als Sebcnber bura)

fo »iele gebt'egene Denfmafe »crherrlicbt hat." — Roch anbere

Gpitapfje »on greunbeSbanb »erfünben bon Ruhm beS ©efebr«

ten unb «Wenfdjen.
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Jahr 1754 unter Schutt und Staub wieder entdecke» und zu

Ehren ziehen mußte, ist oben bemerkt. Seinen Büchern, als

seinen liebsten Freunde», ist Rhcnan stets treu geblieben und

hat sie nie veräußert; sie tragen von seiner Hand die Bezeichnung:

„Ich gehöre dem Beatus Rhenanns uud ändere meinen

Herrn nicht." (Lesti UK. sum »eo ckominum mute.)
Seine Hinterlassenschaft an Vermögen rechtfertigt dcn

Ausspruch cincs seiner Freunde, daß er nicht nur dem Namcn,

fondern auch dcn zeitlichen Umständen »ach „Bcatus" sei. Jn
der Hauptkirche von Schlettstadt ist cr beigesetzt nnd sein Grab

trägt folgende von Bcrz gefertigte Grabfchrift: „Dcm Bcatus

Rhenanus, Sohn des Antonius, aus dcr altcn Familie der

Bilde, dcsscn ansgezeichnete Kenntniß in allcn Zwcigen dcr

Gelehrsamkeit, in dcr griechischen uud lateinischen Sprache, dessen

Sittcnreinheit, edle Menschlichkeit, Mäßigkeit, Züchtigkeit im

preisenden Andcnkcn sich erhalten werdcn, so lange die Welt
besteht; dessen Beschäftigung mit dein Alterthum eine Anzahl
lateinischer, von ihm hergestelltcr uud beinahe von Ncucm ins
Leben gerufener, kirchlicher und weltlicher Schriftstcllcr bezeugen,

ebenso das deutsche Land, das alte wie das neue, das er in

drei Büchern init bewnndcrungswerthcm Fleiße beleuchtet hat,

dcm große», unsterblichen Gedächtuisscs würdigcn Mann setzt

Rudolf Bcrz dicß Dcnkmal liebender Verehrung. Er starb zu

Straßburg am 18. Mai, im 62tcn Jahre seines Alters, dein

1587ten nach Christus, Von dort weggetragen, licgt cr hier,

damit nicht der sterblichen Uebcrreste ihres besten und gelehrtesten

Bürgers die Vaterstadt entbchrc, die cr als Lebcndcr durch

so viele gediegene Denkmale verherrlicht hat." — Noch andere

Epitaphe von Freundeshand verkünden den Ruhm des Gelehrten

und Menschen.
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