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Jökob Stavafm utrtr ("eine ifrenttfre.

Qrin Beitrag jur 8itteraturgefcbtchte

Dr. Ä. 91. Jpaßenbacb, «Prof.

(SSergnrctgen ben 22. Der. 1846 bei ber Srinnerirageifeier an bac* jetjnjabrige 8eftef)en

ber tjiftorifcben ®efe!Ifd)ctft.)

SBetträge j, fraterf, (Befcb. IV.

Jakob Sarasin und seine Freunde.

Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte

vi. K. R. Hagenbach, Prof.

(Vorgetragen den ZZ. Oct, 1846 bei der Srinnerungsfeier an das zehnjährige Bestehen

der historischen Gesellschaft,)

Anträge j. oaterl, Mefch. IV,





3>afob <2<irafut itn& feine ^reutröe*

tS^ic finb ju einem geffDortrage eingelaben worben.

Ginen folchcn aber fann id) 3hnen niebt gehen, infofera
barunter eine geftrebe ober überbaupt etwas Derßanben werben

fotlte, baS aud; nur (in ©eringßen ben Gljarafter eincS geier*
ffeibcS an fid; trüge. 3d) erfebefne unter 3bncn ganj im 3Sexf*

tagSfleibe unb gebe 3bnen bloß eine biftorifebe 9)cittbrifung,
wie wir fte in unfrein Äret'fe ju maa)en gewohnt ßnb unb

jwar eine SDa'ttbeilung dou ber fd;Iid)tcfien 2lrt. 3<b Wt'U Sic
in eine 3eit jurütffübrcn, in ber baS frühere Grbtbeif beS wif=

fenfebafttteben £cbenS in unfrer 33aterßabt mit bem aUmäbJtgen

Sabt'nßnfen ibrer Unt'Derßtät fo gut als aufgejefirt, in ber ber

wiffenfchaftliche Sinn in ber 33ürgerfa)aft, ja felbft in ber fo*

genannten Dornebmern «Klaffe bis auf wenige SluSnabmen er*

ftorben war, wäbrenb in £)eutfd;Ianb unb aud; tbeifwetfe in

ber Sdjweij, j. 83. tn 3ürid), gerabe batnafS bie ebelften (Sei*

fter ßd) regten, benen wir beii 2luffa)wung unfrer Ci'tteratur

ju Derbanfen l;aben. 2Bag unter ben rühmlichen SluSnahmen

bie riibmlid;ßc, waS unfer 3faaf 3ff l in gewefen, Weif}

jeber. sticht nur leben feine geineinnii^igen Stiftungen nod)

unter unS unb legen 3eugniß ab Don feiner ebeln ©efinnung,
1*

Jakob Sarasin und seine Freunde.

c^ic sind zu einem Festvortrage eingeladen worden.

Einen solchen aber kann ich Ihnen nicht geben, insofern
darunter eine Festrede oder überhaupt etwas verstanden werden

sollte, das auch nur im Geringsten den Charakter eines

Feierkleides an stch trüge. Ich erscheine untcr Ihnen ganz im

Werktagskleid? und gebe Ihnen bloß eine historische Mittheilung,
wie wir sie in unsrem Kreise zu machen gewohnt sind und

zwar eine Mittheilung von der schlichtesten Art. Ich will Sie
in eine Zeit zurückführen, in der das frühere Erbtheil des

wissenschaftlichen Lebens in unsrer Vaterstadt mit dem allmähligen
Dahinsinken ihrcr Universität so gut als aufgezehrt, in der der

wissenschaftliche Sinn in der Bürgerschaft, ja selbst in der

sogenannten vornehmern Klasse bis auf wenige Ausnahmen
erstorben war, währcnd in Deutschland und auch theilweise in

der Schweiz, z. B. in Zürich, gerade damals die edelsten Geister

sich regten, denen wir den Aufschwung unsrer Litteratur

zu verdanken haben. Was untcr den rühmlichen Ausnahmen
die rühmlichste, was unser Isaak Jselin gewesen, weiß

jeder. Nicht nur leben seine gemeinnützigen Stiftungen noch

unter uns und legen Zeugniß ab von seiner edeln Gesinnung,

t*



Don feinem uneigennü^tgen SBt'rfen; fonbern fem 9tame wirb
aud; in ber 3ßiffenfd)aft uocfi immer mit Gbren genannt; benn

nicht leicfit ift Don Herber unb feiner ^)t;ilofophie ber ®e*

fd)id)te ber -JiJccnfdjbrit, nicht leicht Don bein 3ritattcr ber
Humanität bic Siebe, ohne baß 3faaf 3feHnS 9caine als ber ei*

neS würbigeu Vorläufers genannt würbe. — SIber wie nie

Giucr ganj aUein ßet)t, wo eS ßd; um bie Grwerfung griffigen
2ebenS banbeft, wie immer einige ©feicbgeßnnte bem Slnreger

jur Seite ßehen unb entweber im engen 2lnfd;Iuß an ibn ober

aud) wieber auf eigentbtintlicbe unb unabhängige 2ßeife biefetben

3wcrfe ju förbern fua)en unb bemfetben 3^1 entgegenffeuern,

fo ßnben wir eS auch fiter. Unb wenn benn Giner neben 3fe=
lin genannt ju werben Derbient, fo iß eS ein 9Jcann, ber ihm

febon als greutib naf;e ßanb, ber neben ihm unb einigen we*

nigen 2lnbern mit erfd;eint unter ben Stiftern unfrer gemein*

nüfct'gen ®efcUfd)aft unb ben wir aud; im «Greife ber t)dDeti=

feben ©efellfdjaft ju Sd;iitäitad) unb Dlten unter ben cbefßen

Vertretern beS 23aterfanbeS wieber finben; ein 5Wann, beffen

9came jwar nicht als ein fcfbßßänbigcr 9came in ber beutfehen

Sitteratur Ictidjtct, aber beffen ^erfönfiefifeit gfeid)wobf inniger,
afS cS 9Jcand;en befaunt fein biirfte, in bie SebenSfa)tcffaIe auS=

gejeiebneter 93?änner beS 3abrf;unbertS Derffochten (ff, unb bef=

feit HauS lauge 3e(t ber Sammelpunft ßrebenber unb fd)affen=

ber ©elfter, mithin ein Herb ber Sßiffcnfchaft mitten in unfern
dauern war. £)iefer 9)?ann iß 3afob Sarafin, ber greitnb
CaDaterS, sPfeffefS, Sd)IofferS unb ibrer greunbe,

Ml in g er, Cenj, 3acobi unb 2lnbrer. — SBenige unter uns

mögen ben SDcann. Don bem wir reben woUcn, noch perfönlid)

gefannt baben. Sinb bod; auch feine Söhne unb Töchter,

wodou Ginige nod) unlängft unter ttnS lebten, ju ben Vätern

gefammelt. Slber Don ben Gnfefn beffnben fid) nod) mehrere

unter unS unb ber Verfaffer biefeS felbß rechnet ftch/S jur Gbre,

biefem gamilienfreife anjugebören; efne Slufforberung mehr,

von seinem uneigennützigen Wirken; sondern sein Name wird
auch in der Wissenschaft noch immcr mit Ehren genannt; denn

nicht leicht ist von Herdcr und seiner Philosophie der

Geschichte der Menschheit, nicht leicht von dem Zeitalter der
Humanität die Rede, ohne daß Isaak Jselins Name als der
eines würdigen Vorläufers genannt würde. — Aber wie nie

Einer ganz allein steht, wo es sich um die Erweckung geistigen
Lebens handelt, wie immer einige Gleichgesinnte dem Anreger

zur Seite stehen und entweder im engen Anschluß an ihn oder

auch wieder auf eigenthümliche und unabhängige Weise dieselben

Zwecke zu fördern suchen und demselben Ziel entgegensteuern,

so finden wir es auch hier. Und wenn denn Einer neben Jselin

genannt zu werden verdient, so ist es ein Mann, der ihm
schon als Freund nahe stand, der neben ihm und einigen wc-

nigcn Andern mit erscheint unter den Stiftern unsrer
gemeinnützigen Gesellschaft und den wir auch im Krcisc der helvetischen

Gesellschaft zu Schinznach und Oltcn untcr den edelsten

Vertretern dcs Vaterlandes wieder finden; ein Mann, dessen

Name zwar nicht als ein sclbstständiger Name in der deutschen

Littcratur leuchtet, aber dessen Persönlichkeit gleichwohl inniger,
als es Manchcn bekannt sein dürfte, in die Lebensfchicksale

ausgezeichneter Männer des Jahrhunderts verflochten ist, und dessen

Haus lange Zeit der Sammelpunkt strebender und schaffender

Geister, mithin ein Herd der Wissenschaft mitten in unsern

Mauern war. Dieser Mann ist Jakob Sarasin, der Freund

LavaterS, Pfeffels, Schlossers und ihrer Freunde,

Klinger, Lenz, Jacobi und Andrer. — Wenige unter uns

mögen den Mann, von dem wir rcdcn wollen, noch persönlich

gekannt haben. Sind doch auch seine Söhne und Töchter,

wovon Einige noch unlängst unter uns lebten, zu den Vätern

gesammelt. Aber von den Enkeln befinden sich noch mehrere

unter uns und der Verfasser dieses selbst rechnet stch's zur Ehre,
diesem Familienkreise anzugehören; eine Aufforderung mehr,



b>aS ihm ebrwürbig geworbene Vilb im @ebäd)tniß ber 3eit=
gsenoffen aufjufrifcfien. Unter ber Sluffchrtft

Sakob Saraffn un& (eine irruntre
D>erfudje ich cS, 3bnen ein ffetneS 2ebenSbilb Dor bte Seele ju
fleflen, wie eS Don bein ©runbe einer 3rit ffd) abgebt, bie für
uns bereits eine Derfdjottene Seit genannt werben fanit.

£)ie DueUen, beren id) mtd) bebtene, finb faß auSfd)Iieß=

lieh gamilienpapiere, bie mir burd) bie ©üte beS Slefteßen ber

<5nfef, beS Herrn 9tau)Sberrn (Vürgermefßer) gelir Saraßn,
mitgetheilt worben finb. Sie beffeben

1) aus einer furjen Viograp(;ie, bie bem Don bem Derßorbe*

nen Herrn 2)ep. Saraßn angefegten gainifienbud; ent=

nominen (ff.

2) 2luS einer reid)en Vrieffammtung Don beiläußg 30 Vau*

ben, woDon bie einen 1783—802 cbronofogifcf; georbnet,

bie anbern mebr ein jufäUig entffanbeneS Gotwolut finb
unb Wobei überbieß nod) spfeffclS unb SaDaterS Vriefe be*

fonberS gefaminett unb jeher Don ihnen in 3 Vänbe ge=

bunben finb; ') freifid) baben wir in biefer Sammlung
nur bie Vriefe a n Saraßn, Wäbrenb Don ben feinigen an

bie greunbe nur in ben fettenffen gäUen ein Goncept beifiegt.

3) 2luS eigenbänbigen Dermifd)ten 2luffä$en unb ©ebichten

3afob SaraßnS, fo weit biefetben Don ben 9cad)fominen

aufbewahrt unb gefammett finb. £>abei werbe id) jur
Gharafteriffif ber greunbe baS benüfcen, was neuere iit*
teraturwerfe an bie Hanb geben. 9)ceftt flau wt'rb ber

fein, baß ich erft eine furje ?ebenSffijje SaraßnS DorauS*

fcfiitfe; bann eine nähere Gharafteriffif foroobl feiner felbft,

als feiner Dorjüglichffen greunbe auf ber ©runblage ber

1) ®ccf) finb bie,5>ftffel'fct)en (Briefe jtt>ifcf)en 1783 unb 1795 in ben übrigen SBänben

ber Sorrefponbcnj jerftreut. Die 3 SBänbe entgalten I. 1774—79, II. 1780—1782,

III. 1795-1802.

das ihm ehrwürdig gewordene Bild im Gedächtniß der

Zeitgenossen aufzufrischen. Unter der Aufschrift

Jakob Sarasin und seine Freunde

versuche ich es, Ihnen ein kleines Lebensbild vor die Seele zu

ftellen, wie es von dem Grunde einer Zeit sich abhebt, die für
uns bereits eine verschollene Zeit genannt werden kann.

Die Quellen, deren ich mich bediene, sind fast ausschließlich

Familienpapiere, die mir durch die Güte des Aeltesten der

Enkel, des Herrn Rathsherrn (Bürgermeister) Felir Sarasin,
mitgetheilt worden stnd. Sie bestehen

1) aus einer kurzen Biographie, die dem von dem verstorbe¬

nen Herrn Dep. Sarasin angelegten Familienbuch
entnommen ist.

2) Aus einer reichen Briefsammlung von beiläufig 30 Bänden,

wovon die einen 1783—802 chronologisch geordnet,

die andern mehr ein zufällig entstandenes Convolut stnd

und wobei überdieß noch Pfeffcls und Lavaters Briefe
besonders gesammelt und jeder von ihnen in 3 Bände
gebunden sind; ') freilich haben wir in dieser Sammlung
nur die Briefe a n Sarasin, während von den seinigen an

die Freunde nur in den seltensten Fällen ein Concept bciliegt.

3) Aus eigenhändigen vermischten Aufsätzen und Gedichten

Jakob Sarasins, so weit dieselben von den Nachkommen

aufbewahrt und gesammelt sind. Dabei werde ich zur
Charakteristik der Freunde das benützen, was neuere

Litteraturwerke an die Hand geben. Mein Plan wird der

sein, daß ich erst eine kurze Lebensskizze Sarasins vorausschicke;

dann eine nähere Charakteristik sowohl seiner selbst,

als seiner vorzüglichsten Freunde auf der Grundlage der

1) Doch sind die.Pfeffel'schen Briese zwischen 17S3 nnd 179S in den übrigen Bänden

der Correspondez zerstreut. Die 3 Bände enthalten I. 1774—79, II. 17Sg—17SZ,

III, 1795-18«?,
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genannten OueUen nachfolgen laffe. Vorerff aber wirb
nötfiig fein, etwas SBem'geS über bte gamilie Sarafin
DorauSjufd;iden.
©er Warne ber gamilie führt auf bie Sarajenen unb

baS gainilienwappen, ein fchweüenbeS Segel (baS nod) äftere

SBappen ein Ceoparb) laffen ber ^bantaffe einen weiten Spiet*
räum ju romantt'fcben ©eneafogien, wodou ein fleineS bttmori*
ffifd;eS ©ebicht unferS 3afob Sarafftt felbß ein Veifpid geben

mag, barin ein Sarajen, greunb unb Äanjfer beS b- Subwig,
afS Stainmberr ber gamilie genannt wirb, unb wobei bie Herrn
^Pfarrberrn böfticbß um Verjeibung gebeten Werben, baß biefer

Stamtnberr ein Heibe gewefen fei.

Unfer bißorifcheS gamifienbuet) gefit niefit fo weit jurüd.
GS führt unS nad) Cotbringen unb nennt (wie aud; ber Stamm*
bäum ber gamilie ausweist) als Stammhalter Regnaub, geb.

1505. 2)icfer war einer ber Sreijebner in TOeij, Noble de

l'Eveche unb Procureur general ber ©raffdjaft Slprcmont.
Gr ßarb in ^ontatnouffon 1555. Gr batte 4 Söhne: Glaube,

Regnaub, Nicolas unb 9Jiid;el ©er zweite tiefer Söhne,
Regnaub, weigerte ßd; afS ein guter sJ5roteftant jur 9)ceffe ju
geben; er Derließ, afS er baju gejwungcn werben fotlte, ^on*
tainouffon unb jog fid) nach üJcefs jurüd (1564), wo er 1575

ffarh. Gin Sobn biefeS proteffantifa)en Regnaub war ©ebeon

(ber attteftamentfiche Helbcnname beutet auf ben Hugenotten).
Gr war geboren in Gouratle bei Wicfy 1573, unb nacbbein er

ffcfi juerff in granfentbal niebergdaffen, bann in mehrern Stab*
ten beS GIfaßeS (Straßburg, 9Jcariafira), Golmar) gefebt fiatte,

Keß er fid) in V a f e l nieber, wo er ben 10. 9Jcärj 1628 in
baS Vürgerrecfit aufgenommen warb. 0 äßenige 3abre nach

1) S. Cef)« VI., ©. 807. Ott)« bemertt inbeffen, mit änfübrung red JRattjcJbuctjeö,

bofj er ba« S8ürcierre*t mit ?lu«fct)lufj feiner brei ©6f)ne, 3°tjann granj, $eter unb

^bjfipb ermatten gäbe. £>cit>er finben wir, bafj fpäter £an« Sranj, Oebeon« ®of)n,

13. üKai 1681, auf'« üteue um ba« Säiirgtrreeßt anljatt, iva« it)m au* jetpätjrt wirb.

(i

genannten Quellen nachfolgen lasse. Vorerst aber wird
nöthig sein, etwas Weniges über die Familie Sarasin
vorauszuschicken.

Der Name der Familie führt auf die Sarazenen und

das Familienwappen, ein schwellendes Segel (das noch altere

Wappen ein Leopard) lassen der Phantasie einen weiten Spielraum

zu romantischen Genealogien, wovon ein kleines humoristisches

Gedicht unsers Jakob Sarasin selbst ein Beispiel geben

mag, darin ein Sarazen, Freund und Kanzler des h. Ludwig,
als Stammherr der Familie genannt wird, und wobei die Herrn
Pfarrherrn höflichst um Verzeihung gebeten werden, daß dieser

Stammherr ein Heide gewesen sei.

Unser historisches Familienbuch geht nicht so weit zurück.

Es führt uns nach Lothringen und nennt (wie auch der Stammbaum

der Familie ausweist) als Stammhalter Rcgnaud, geb.

1505. Dieser war ciner der Dreizehner in Meß, IVobi« äs

I'Lvevde und procureur general der Graffchaft Aprcmont.
Er starb in Pontamousson 1555. Er hatte 4 Söhne: Claude,

Regnaud, Nicolas und Michel, Der zweite dicscr Söhnc,
Rcgnaud, weigerte sich als ein guter Protestant zur Messe zn

gehen; er verließ, als er dazu gezwungen werden sollte,

Pontamousson und zog sich nach Metz zurück (1564), wo cr 1575

starb. Ein Sohn dieses protestantischen Rcgnaud war Gedeon

(der alttestamentliche Heldennamc deutet auf den Hugenotten).
Er war geboren in Couralle bei Metz 1573, und nachdem cr

sich zuerst in Frankenthal niedergelassen, dann in mehrern Städten

des Elsaßes (Straßburg, Mariakirch, Colmar) gelebt hatte,

ließ er sich in Basel nieder, wo er den 10. März 1628 in
das Bürgerrecht aufgenommen ward.') Wenige Jahre nach

t) S. Ochs VI,, S. S«7. Ochs bemerkt indessen, mit Anführung des RathSbucheS,

daß er daS Bürgerrecht mit Ausschluß seiner drei Söhne, Johann Franz, Peter und

Philipp erhalten habe. Daher finde» wir, daß später Hans Franz, Gederns Sohn,

IZ, Mai Ib'Si, auf's Neue um das Bürgerrecht anhält, was ihm auch gewährt wird.



feiner Vürgeraufnabme taufte ©ebeon baS HauS jum Garbinal

an ber freien Straße an einer gericbtlidjen ©ant um 5000 ff.,
wefa)eS bis nahe an bie neueßen £age in ben Hänben ber ga*
tnitie geblieben iß. ') ©ebeon ffarb 1636. Gr (ff mitbin afS

ber StaminDatcr ber VaSfer Saraffne ju betrachten. Dfine
unö in bie weitere Verjweigung beS Stammbaumes einjufaffen,
bemerfen wir nur, baß unfer 3afob Sarafin im Dierten

©liebe Don biefein ©ebeon abßatnmt, unb jwar Don HanS
granj Sarafin unb Gatbarina gaftet. Gr würbe gebo*

ren in Vafel ben 26. 3anuar 1742. Sein Vater ffarb ihm

fefion (in Dierten, feine Butter im jwöfften 3abre, fo baß er

febr frühe elternlos War. Von ber öffentlichen Grjiebung, bie

bamalS eben nicht t'm heften glor war, fd)e(nt er feinen @e*

braud) gcmad;t ju haben; benn febon tn einem SUter Don 10

3ahren würbe er einem 3nformator (Ganbibat ©cartt'n) in
9Jcülbaufcn übergeben unb baS 3abr brauf fain er nad) Reuf*

d;atel ju Simon ^etitpierre, Ministre du Vendredi. 3>n tat*
ten 2Binter 1754 hatte er bort baS Unglüd, baS rechte Vein

ju bred;en, in Welchem (hm baS Sftarf unter großen Srfimerjcn
erfror. Gr batte jeitlebenS an ben golgen ju leiben unb be*

fudjte beßbalb öfters in frübern unb fpätern 3ahren baS Vab

spiombiereS. Von 1758 bis 1760 lernte er in SlugSburg bte

Hanbfung in bein Haufe 3ob. Valtbafar ©uUtnann, machte

bann 1761 unb 1762 eine Reife burch ganj Stallen unb be*

nü$te befonberS einen 2lufentt)aft in Vergatno, um bie Seiben*

eultur grünblid; ju ftubicren. Sie Vanbfabrifation, biefer

w(d;tt'ge 3nbußriejweig VafefS, war namentlich burd) bie Sa*
raßnS in Sd;wung gebracht worben, unb aud) unfer 3afoh

Sarafin wibincte ßa), nachbein er in feine Vaterffabt jurüd*
gefebrt war, mit aUein Gifer biefein ©efebäfte. 2lbcr in biefer

inbuftrieUen Sbätigfeit ging feine Seele nicht auf. 2)aß er

1) ^>ct<t ift ee eine Bierbrauerei.

semer Bürgeraufnahme kaufte Gedeon das Haus zum Cardinal

an der frcicn Straße an einer gerichtlichen Gant um 5000 fl.,
welches bis nahe an die neuesten Tage in den Händen dcr
Familie geblieben ist. ') Gcdcon starb 1636. Er ist mithin als
der Stammvatcr der Basler Sarasine zu betrachten. Ohne
uns in die weitere Verzweigung des Stammbaumes einzulassen,

bemerken wir nur, daß unser Jakob Sarasin im vierten
Gliede von diesem Gedeon abstammt, und zwar von Hans
Franz Sarasin und Catharina Fallet. Er wurde geboren

in Basel dcn 26. Januar 1742. Sein Vater starb ihm
schon im vierten, seine Mutter im zwölften Jahre, so daß er

sehr frühe elternlos war. Von der öffentlichen Erziehung, die

damals eben nicht im besten Flor war, scheint er keinen

Gebrauch gcmacht zu haben; denn schon in einem Alter von 10

Jahren wurde cr einem Informator (Candidat Martin) in
Mülhausen übergeben und das Jahr drauf kam er nach Neuf-
chatel zu Simon Petitpierre, Ninistr« àu Voriàreài. Jm kalten

Winter 1754 hatte er dort das Unglück, das rechte Bein

zu brechen, in welchem ihm das Mark unter großen Schmerzen

erfror. Er hatte zeitlebens an den Folgen zu leiden und

besuchte deßhalb öfters in frühern und spätern Jahren das Bad

Plombières. Von 1758 bis 1760 lernte er in Augsburg die

Handlung in dem Hause Joh. Balthasar Gullmann, machte

dann 1761 und 1762 eine Reise durch ganz Italien und

benützte besonders einen Aufenthalt in Bergamo, um die Sciden-

cultur gründlich zu studieren. Die Bandfabrikation, dieser

wichtige Industriezweig Basels, war namentlich durch die

Sarasins in Schwung gebracht worden, und auch unser Jakob

Sarasin widmete sich, nachdem cr in seine Vaterstadt
zurückgekehrt war, mit allem Eifer diesem Geschäfte. Aber in dieser

industriellen Thätigkeit ging seine Seele nicht auf. Daß er
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aud) tn baS öffentliche Sehen Derffotfiten warb, brachte baS re*

publ(fan(fd)e 28efen mit ftch, wie wix bieß bei äffen 9Jcaitnern

fetneS StanbeS mehr ober weniger finben. 2lber baß er auch

für Sßiffenfchaft unb Äunff ein lebhaftes 3ntereffe jeigte unb

baß er, ber feiner äußern Sage nach an bie franjöfifdje Vit*
bung gewtefen war, wie er benn aud) jettfebenS jur franjöft*
feben Strebe fid) r>telt, ju beren Gonfifforfum er geborte, ben*

nod) gerabe für bie aufwad;enbe beutfd;e Sitteratur einen

offenen Sinn hatte unb bie SteUDertreter berfelben, welche bie

©unff beS SdjidfalS ihm juführte, fid) ju nähern, ja ju ben

Dertrauteffen greunben machte, baS iff baS Vebeutfame feines
?ebenS.

©ie öffentliche Söirffamfet't SaraßnS bietet ttnS wenig Ve=

beutenbeS bar. Gr war in feinen Jüngern 3af;ren Üftitglieb
beS ©eridjteS, weßt;alb ibn feine greunbe auch öfter mit beut

©ericbtSberrntitel aufhieben. Von feiner 3unft, ber ber HauS*
genoffen, würbe er eiff maf bintereinanber (n bte ©roßratbwabt
gejogen;[ aber eiff mal war t'bin baS SooS ungünßig unb erff

jum jwöfften mal, afS er bereits 46 3abr alt war, warb ihm
bie ©roßratbffeUe wirftid) ju tf;eit. Vatb barauf warb er aud)

jum SlppetlationSrichter gewäblt. Seine auswärtigen greunbe
fprachen gelegentlich ibr Vefremben über bie feftfame Ginrieb*

tung beS CoofeS aus. So fd;reibt Orelf auS 3ürirb, nid)t
ohne jürcherifcheS Selbffgefübl (Dom 3abr 1783): „£>aS (ff
mir aud) eine unleibliche SteUe in beinern fonft lieben Vrief,
baß bu burd) bie große Ratbfteüe burcfigefaüen. ©a, Vruber!
bin id) wafirlia) froh ein 3ürcher ju fein. Gin 5>camt wie

bu, unb wäre er auS ber gemeinffen gamilie (wie Rarren ju
reben pflegen) wäre bei unS nicht jttrüdgeblieben. Vei euch iff
etwas febr gebferl;afteS entWeber in ber Gonßitution ober an ben

Sßählenben. Riebt bid), Vruber! bebaure ich, aber beine

Stabt, bie bid; nicht mu)t. SBoht befomm'S Vurtorf unb SQa*

genbad) (bie beiben waren gewät;ft worben), t'd; inagS ibnen

gönnen, wenn ße greub baran haben." — SS(d;t(ger aber afS

8

auch in das öffentliche Leben verflochten ward, brachte das
republikanische Wesen mit sich, wie wir dieß bei allen Männern
seines Standes mehr oder weniger finden. Aber daß er auch

für Wissenschaft und Kunst ein lebhaftes Interesse zeigte und

daß er, der seiner äußern Lage nach an die französische

Bildung gewiesen war, wie er denn auch zeitlebens zur französischen

Kirche sich hielt, zu deren Consistorium er gehörte,
dennoch gerade für die aufwachende deutsche Litteratur einen

offenen Sinn hatte und die Stellvertreter derselben, welche die

Gunst des Schicksals ihm zuführte, sich zu nähern, ja zu den

vertrautesten Freunden machte, das ist das Bedeutsame seines

Lebens.

Die öffentliche Wirksamkeit Sarasins bietet uns wenig
Bedeutendes dar. Er war in seinen jüngern Jahren Mitglied
des Gerichtes, weßhalb ihn seine Freunde auch öfter mit dem

Gerichtsherrntitcl aufziehen. Von seiner Zunft, der dcr
Hausgenossen, wurde er eilf mal hintereinander in die Großrathwahl
gezogen ;^aber eilf mal war ihm das Loos ungünstig und erst

zum zwölften mal, als er bereits 46 Jahr alt war, ward ihm
die Großrathstelle wirklich zu theil. Bald darauf ward cr auch

zum Appellationsrichter gewählt. Seine auswärtigen Freunde
sprachen gelegentlich ihr Befremden über die seltsame Einrichtung

des Looses aus. So schreibt Orell aus Zürich, nicht

ohne zürcherisches Selbstgefühl (vom Jahr 1783): „Das ist

mir auch eine unleidliche Stelle in deinem sonst lieben Brief,
daß du durch die große Rathstelle durchgefallen. Da, Bruder!
bin ich wahrlich froh ein Zürcher zu sein. Ein Mann wie

du, und wäre er aus der gemeinsten Familie (wie Narren zu

reden Pflegen) wäre bei uns nicht zurückgeblieben. Bei euch ist

etwas sehr Fehlerhaftes entweder in der Constitution oder an den

Wählenden. Nicht dich, Bruder! bedaure ich, aber deine

Stadt, die dich nicht nützt. Wohl bekomm's Burtorf und

Hagenbach (die beiden waren gewählt worden), ich mags ihnen

gönnen, wenn stc Freud daran haben." — Wichtiger abcr als



bie rein poIitifd;en SteUen iff für uns bie SteUe, wridje Sa*

raßn in ben 3al;ren 1796 unb 1797 als ÜJcftglieb ber Gom*

miffion beftetbete, Don wetcher bie erffen Verbeffernngen beS

Unterrichts im @t)innaßum ausgegangen finb. Hier erwarb

er fid) neben Dd)S, SBielanb, Cegranb it. 21. Diele Verbienffe,

inbem er ftch ntebrern an ibn ergangenen Slttfträgen unterjog.
Sffiie wid)tig er bie SteUe nabm, beweist feine Gorrefponbenj

mit s]3feffcl, Don bem er fid) ©utachten über bie Verbefferung
ber Schuten auS6at, wie baS ©öjnnaffalprotofotl (1796) auS*

Weist. Rad)bem er bann in ber ReDofution 1798 SPcitglieb

ber ¦JcationafDerfaminlung geworben war, trat er auS ber

Sa)ulbebörbe auS, welche Don ber RationalDerfammlung neu

gewäf;ft würbe. SSBir ß'nben ihn als Statthalter beS GrjicbungS*
coiniteS wieber in ben ^rotofoüen unb bann im Wlai 1798

bei Slnlafj beS 2luStr(ttS Don Dberrfrbter Scfineü Wirb ber 2ln*

trag gcmad;t: ob niebt Vürger 3. Saraßn erfuebt Werben foUe,

wieber als orbentlfcfieS 9)citglieb ber Scfiulcommiffton beijutre*
ten? GS fcheint inbeffen nicht, baß er ber Ginlabung gefolgt

fei; Wir finben feinett Rainen Don ba nicht mehr t'm ^protofoU.

— 2ß(e wfr aber auS SaraftnS eignen 2luffä$en unb auS fei*

nein Vriefwecbfel entnehmen, befd)äftigte er fich fortwäbrenb

angefegentlid) mit ©egenßänben ber Grjiebung. Gr bad)te

barüber grünblid) nach, unb aud) bie neuem GrjiebungSfi)ffeme
eines Vafebow, Gampe, fpäter ^5effafojji, blieben ihm nicht un*
befannt. ') ©ie weibliä)e Grjiebung faßte er nicht minber inS

2luge unb längere 3e(t trug er fid) unter anberm mit bein

flan für ein ju grünbenbeS Stöchterinffitut. — 2ßaS ihn aber

befonberS um baS gemeine SGBefen Derbient inachte, War fein
febon berührter Slntbcil an ber Stiftung ber ©efeUfcbaft beS

©uten unb ©etneinnüfcigen. 3>u 3abr 1777—1786 War er

s)Jräffbent berfelben. 1797 fungtrte er (für ben ©ret'erherrn

I) 2tu* mit »iifrb, rem Ütorftebev bec panbel«inftitutee in fiamburcj, rDe*fe(te er

Briefe im .'iahre 1779.

die rein politischen Stellen ist fiir uns die Stelle, welche

Sarasin in dcn Jahren 1796 und 1797 als Mitglied der

Commission bekleidete, von welcher die ersten Verbesserungen des

Unterrichts im Gymnasium ausgegangen sind. Hier erwarb

er sich neben Ochs, Wieland, Legrand u. A. viele Verdienste,

indem er sich mehrern an ihn ergangenen Aufträgen unterzog.
Wie wichtig cr die Stelle nahm, beweist seine Correspondenz

mit Pfeffcl, von dem er sich Gutachten über die Verbesserung

der Schulen ausbat, wie das Gymnasialprotokoll (1796)
ausweist. Nachdem er dann in der Revolution 1798 Mitglied
der Nationalversammlung geworden war, trat er aus der

Schulbehörde aus, welche von der Nationalversammlung neu

gewählt wurde. Wir finden ihn als Statthalter des Erziehungscomites

wieder in den Protokollen und dann im Mai 1798

bei Anlaß des Austritts von Oberrichter Schnell wird der

Antrag gcmacht: ob nicht Bürgcr I. Sarasin ersucht werden solle,

wieder als ordentliches Mitglied der Schulcommission beizutreten?

Es scheint indessen nicht, daß er der Einladung gefolgt

sei; wir finden seinen Namen von da nicht mehr im Protokoll.

— Wie wir aber aus Sarasins eignen Aufsätzen und aus

seinem Briefwechsel entnehmen, beschäftigte er sich fortwährend

angelegentlich mit Gegenständen der Erziehung. Er dachte

darübcr gründlich nach, und auch die neuern Erziehungssysteme
eines Basedow, Campe, später Pestalozzi, blieben ihm nicht
unbekannt. >) Die weibliche Erziehung faßte cr nicht minder ins

Auge und längere Zeit trug er sich unter anderm mit dem

Plan für ein zu gründendes Töchterinstitnt. — Was ihn aber

besonders um das gemeine Wesen verdient machte, war sein

schon berührter Antheil an der Stiftung der Gesellschaft des

Guten und Gemeinnützigen. Jm Jahr 1777—1786 war er

Präsident derselben. 1797 fungirte er (für den Dreierherrn

I) A„ch mit Büsch, rem Vorsteher de? HanbelSiustitutes ,n Hamburg, wechselte er

Briefe ,,„ ,)akrc 1778.
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9Äüncb) als Statthalter. Von feinen gemeinnüjjfgen 3been,

bie er in biefein unb anbern «Greifen geftenb machte, Werben

wir fpäter reben.

Gben fo war er, wie fd;on bemerft, 9)h'tglieb ber (; etöe*

tifchen ©efeUfcbaft, welche bie sRuttergcfcllfchaft att ber

Dielen Datertänbifd)cn Vereine ift, bie fet'tber bis jum Heber*

maße unb bis jur SluSartung in bie Gntwidlung ttuferS offene*

I(d)en UchcnS eingegriffen haben, ©ie erßen Verfainmlungen
biefer ©efeUfcbaft fanben feit 1761 in Sdrinjnad; ßatt, bie

fpätern feit 1782 in Offen, noch fpäter feit 1795 in Slarau.
gür biefe ©efeUfcbaft biebtete SaDater feine Sd;weijcrlieber, ihr
legte ^feffel bie Grßlütge feiner gabeln Dor, unb mand)e

fruchtbare 3bee würbe hier geboren, ©er £on ber Derfam*

meften 9)?änner war ein burchauS freunbfchaftlicber, bie Ve*

geifferung eine reine unb unfcbulbige unb bie Reife babin jebeS*

mal eine Sufipartbie, auf bie man baS ganje 3abr fid; freute
unb bie man um fo grünblidjer genoß, als ße auch für bie

näher SBobncnben eine förmliche Reife war, bte nidjt burd)

Gifwagen unb Gifenbabnen, wobl aber burd) geiffreiebe @e*

fpräche Derfürjt unb bitra) manches fleinc Abenteuer erheitert

würbe. Unfcrnt ©cfri;Ied;tc mag cS halb fabelhaft ffingen, baß

man febon um 3 Uhr beS ÜJcorgcnS in Vafel Derreifen mußte,

um auf ben 9)cittag in Dlten ju fein; aber bic greunbe febr*

ten fid) baran nia)t unb nahmen um fo lieber ein Rad;tquar*
tier unter 2öegS, als biefeS felbß wieber ju allerlei angench*

mett Grinnerungen Stoff bot. ©a trafen bann gewöbnlid;

s33feffet aus Golmar, Sd)loffer auS Gntmenbtngen bei unferm

Saraßn ein, brachten ben einen unb anbern grettnb mit, unb

Wdd; ein 3ubet bei CaDater, Vrcitinger unb ben 3ürd)ern,

wenn fte bie VaSter «R'utfd;en anlangen faben am gemeinfd;aft*
liehen Sidt ber Verfammfung. SSStr baben nod; einige foß*

bare Retiquien jener beitern Sage barinfofer Vergnügfichfcit,
in wefebe unfre junge Schweij Wie in ein DerlorneS ^arabicS

jttrürffdhauen mag. So ffngt ^feffel unter aiwcrnt:
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Münch) als Statthalter. Von seinen gemeinnützigen Ideen,
die er in diesem und andern Kreisen geltend machte, werden

wir später reden.

Eben so war er, wie schon bemerkt, Mitglied der
helvetischen Gesellschaft, wclche die Muttcrgescllschaft all der

vielen vaterländische Vereine ist, die seither bis zum Uebermaße

und bis zur Ausartung in die Entwicklung unsers öffentlichen

Lebens eingegriffen haben. Die ersten Versammlungen
dieser Gesellschaft fanden feit 1761 in Schinznach statt, die

spätern seit 1782 in Ölten, noch spätcr seit 1795 in Aarau.
Für diese Gesellschaft dichtete Lavater seine Schweizcrliedcr, ihr
legte Pfessel die Erstlinge seiner Fabeln vor, und manche

fruchtbare Idee wurde hier geboren. Der Ton der versammelten

Männer war ein durchaus freundschaftlicher, die

Begeisterung cine reine und unschuldige und die Reise dahin jedesmal

eine Lustparthie, auf dic man das ganze Jahr sich freute
und die man um fo gründlicher genoß, als sie auch für die

näher Wohnenden eine förmliche Reise war, die nicht durch

Eilwagen und Eisenbahnen, wohl aber durch geistreiche

Gespräche verkürzt und durch manches kleine Abcnteucr erheitert

wurde. Unserm Geschlechte mag es bald fabelhaft klingen, daß

man fchon um 3 Uhr dcS Morgcns in Bafel verreisen mußte,

um auf den Mittag in Oltcn zu fcin; abcr die Freunde kehrten

sich daran nicht und nahmen um so lieber ein Nachtquartier

unter Wegs, als dieses sclbst wieder zu allerlei angenehmen

Erinnerungen Stoff bot. Da trafen dann gewöhnlich

Pfeffel aus Colmar, Schlosser aus Emmendingen bei unserm

Sarasin ein, brachten den einen und andern Frcnnd mit, und

welch ein Jubel bei Lavater, Breitinger und den Zürchern,

wenn sie die Basler Kutschen anlangen sahen am gemeinschaftlichen

Ziele der Versammlung. Wir haben noch einige
kostbare Reliquien jener heitern Tage harmloser Vergnüglichkcit,

in welche unsre junge Schweiz wie in ein verlornes Paradies

zurückschauen mag. So singt Pfeffel unter andcrm:
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„Grübet! flieget ®a)n>alben flleicb

£>ura) Die beiben ^»cmifDbären

Suchet Don beS TOogolä 9teict>

£8iS anä t'anb ber meißen Säten,
«Kommt äitriicf unb fcigt unä bann

trefft ihr nod; ein Scbinjuad; an?"

Dber alS einmal baS geß Derregnet würbe, warb ein ©ratna:

3upiter unb bic Sd;injnad)er ©efeUfdjaft aufgefegt, worin bie

©efeUfcbaft il;re klagen gegen ben ©Ott ausgießt unb ibm Vor*

würfe über feine Sd;abenfreube mad;t:
„£alteft bu unS Dor Stfct; ober Sctmecfen

©a bangt ja SBaffer an allen cSjecfen,

Da träufelt eS Don jebem 33latt,
!Da ift bte ganje SBelt ein Sab; ')

Segen loir un8 int? fühle ©rag,
So maebft bu unS bie 4?ofen naß,
SSoUen loir in bie Üßiefen geben,

©o ift'S um unfre Strumpf gefebeben.

a3on Sd;uben bat man fefion geflagt,
S3om «§ut lr-är' aud; halb Diel gefagt;
9I6er am meißen Don beinen Süden

Seiben bte unglücffefgen $erriirfen."
Unb bann weiter:

„Sfßie foUen wir hier länget bleiben,
3Bie Siegen un§ jufammeti treiben,

9luf einen «Raufen jufammengeprefit,

3ft bat! ber greibeit greubenfeft?

Stofjen brängen, treten fid;,
•&eijjt baS ffd; lieben briiberlicb?

So fann ja niemanb feinen SBitlen treiben,

So muffen mir beifammen 6fet6en,

I) Unfre ®*roei<er affectiren tjier bu l)»*beutf*e ÜSunbart, renn bie f*iveiievifcbi
würbe fie auf bieten Seim ni*t gelnf/Tt baben.
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„Brüder! flieget Schwalben gleich

Durch die beiden Hemisphären,

Suchet von des Mogols Reich

Bis ans Land dcr weißen Bären,
Kommt zurück und sagt uns dann,

Trefft ihr noch ein Schinznach an?"

Oder als einmal das Fest verregnet wurdc, ward cin Drama:

Jupitcr und dic Schinznacher Gesellschaft aufgesetzt, worin die

Gesellschaft ihre Klagen gegen dcn Gott ausgießt und ihm

Vorwürfe über seine Schadenfreude macht:

„Haltest du uns vor Fisch oder Schnecken,

Da hängt ja Wasser an allen Hecke»,

Da träufelt es von jedem Blatt,
Da ist die ganze Welt ein Bad; 9

Setzen wir uns ins kühle Gras,
So machst du uns die Hosen naß,

Wollen wir in die Wiesen gehen,

So ist's um unsre Strümps geschehen.

Von Schuhen hat man schon geklagt,

Vom Hut war' auch bald viel gesagt;

Aber am meisten von deinen Tücken

Leiden die unglückfel'gen Perrücken."

Und dann weiter:

„Wie sollen wir hier länger bleiben,
Wie Ziegen uns zusammen treiben,

Auf einen Haufen zusammengepreßt,

Ist das der Freiheit Freudenfest?

Stoßen, drängen, treten sich,

Heißt das stch lieben brüderlich?
So kann ja niemand seinen Willen treiben,

So müssen wir beisammen bleiben,

I) Unsre Schweizer «nectire» hier die hochdeutsche Mundart, denn die schweizerische

würde sie ans diesen Reim „ich, qeiührt Haren,
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Unb muffen — iß unä gar $u hart,
0cetn: muffen ift niebt Sdwmjerart." —

3upiter aber antwortet einfach:

„Sdjmetjer! fcfitechte« SBetter

©rang einft eure QSäter

3u bem 33unb, als er begann.
SoUt ihr feft betfammen bleiben,
ÜKufj eudb bann unb mann
Steuer Sturm äufammen treiben,
Sonnenfchein iß euch nid;t gut,
3upiter meifj, maS er tbitt;"

worauf ber GhoruS:

„3a, 3upiter meifj, maS er tt)ut,
55ecft, greunbe! euch mit bem ^reit)eitäbut."

Von biefcr in ihrer gönn barmlofen, in ifiren SBirfungeu
e(nffußretd)en ©efeUfcbaft war Saraßn jweiinat ^räßbent, baS

erffemat 1794. Gr bct;anbelte tn feiner Rebe baS £l;eina:
,,©aS ©lud, baS wir genießen, Schweijer ju fein unb
baS Veßreben, baS wir baben follen, eS lange ju
bleiben." gfir baS folgenbe 3abr 1795, als bie ©efcllfd;aft
baS crßcntal in 2farau fid) Derfammelte, war Gbuarb ©lu£
Don Sofothurn jum Vorßanb gewählt worben, aUein ben £ag
juDor, ebe er feine Siebe halten foUte, entfcbulbigte er fich mit

Unpäßlicbfeit, unb fo mußte Saraßn unvorbereitet an feine

Stelle treten. Seine über Rad;t entworfene Siebe enthielt

„einige flüchtig hingeworfene ©ebanfen über ben

3wecf unfrer ©efeflfcfiaft." 2Sir fönnen biefe beiben Sie*

ben, bie ftch in ben gebrudten Verhärtungen ber ©efeUfcbaft

beftnben, Wohl nicht lefen, ohne eine »ortbeilbafte 3bee Don

SaraftnS patriotifd;er ©effnnung ju erhalten, aber aud) niefit

ohne ju Webinüthigen Vriraa)tungen geßimmt ju werben, wenn
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Und müssen — ist uns gar zu hart,
Nein: müssen ist nicht Schweizerart," —

Jupiter aber antwortet einfach:

„Schweizer! schlechtes Wetter

Drang einst eure Väter

Zu dem Bund, als er begann.

Sollt ihr fest beisammen bleiben,
Muß euch dann und wann
Neuer Sturm zusammen treiben,
Sonnenschein ist euch nicht gut,
Jupiter weiß, was er thut;"

worauf der Chorus:

„Ja, Jupiter weiß, was er thut,
Deckt, Freunde! euch mit dem Freiheitshut,"

Von diefcr in ihrer Form harmlosen, in ihren Wirkungen
einflußreichen Gesellschaft war Sarasin zweimal Präsident, das

erstemal 1794. Er behandelte in seiner Rede das Thema:

„Das Glück, das wir genießen, Schweizer zu sein und
das Bestreben, das wir haben sollen, es lange zu
bleiben." Für das folgende Jahr 1795, als die Gefettschaft

das crstcmal in Aarau sich versammelte, war Eduard Glutz

von Solothurn zum Vorstand gewählt worden, allein den Tag

zuvor, ehe er seine Rede halten sollte, entschuldigte er sich mit

Unpäßlichkeit, und so mußte Sarasin unvorbereitet an seine

Stelle treten. Seine über Nacht entworfene Rede enthielt

„einige flüchtig hingeworfene Gedanken über den

Zweck unsrer Gesellschaft." Wir können diese beiden

Reden, die sich in den gedruckten Verhandlungen der Gesellschaft

befinden, wohl nicht lesen, ohne eine vortheilhafte Idee von

Sarasins patriotischer Gesinnung zu erhalten, aber auch nicht

ohne zu wehmüthigen Betrachtungen gestimmt zu werden, wenn
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roir bie bort ausgesprochenen Hoffnungen, für bie aud; bie

©reife jugenbfid) fd)Wännten, mit bem jufammenbalten, waS

bie gegenwärtige Sage beS VaterfanbeS unS Dor Sliigen ßeüt.

„Patriotismus ," fo ruft eiuinat ber Siebner aus, „^atriotiS*
muS, bu entt;eiligteS Sfficwt, baS inand;e fo febr mißbrauchen...
bu treibff unS in fo ffattlicber 2lnjabl aus unfern frieblicben

Hütten unb Dcrfaininelft unS unter beine glügel in biefer Der*

trautt'djen ©efeüfd;aft. Rte tnüffe ^parteigeift Rabrung hei

unS finben — VatcrfanbSliebe ifi^, bie unS jufammentreibt;
reiner warmer Patriotismus!" u. f. w.

©ie 3ufaininenfünftc in Schinjnach unb Ölten bilbeten

inbeffen niebt etwa eine jährliche Uitterbred)iiug eines fonff ein*

förmigen pbilißröfen ©afeinS. SarafinS HauS War gleid)fam
bie perennirenbe f;efDctffa)e ©efeUfcbaft im «Kleinen; hier war
offenes Duartier unb offene, Wenn aud) einfad) befegte £afri
für bte greunbe beS HaufcS unb bte burd) biefefben empföhle*

nett greunbe ber Sßt'ffenfcbaft. ©aS HauS, welches Saraßn in
ber Stabt bewobnte, war baS obere ber beiben Häufer, welche

Don fernem Vruber tn großartigem Stt)f am Stbeinfprunge er*

baut, noa) jegt bie ©liefe ber Reifenben auf fich jieben unb

nod) jegt (in 9)cunbc ältrer ?eute bie Sarafin'fchen Häufer
beißen — baS wei^e HauS. ©en größern £beit beS SommerS
aber braebte er, wo nid;t fm Vabc ^piontbiereS, int ©orfe ^Jrat*
teln ju, wo er im SöirtbSbaufe betin Gngef ein fänbficheS,

poetijdffreieS, ibi;UifcfjeS Sehen führte,') an bem bie litterarifeben
greunbe ben wännffen Slntbeit nahmen. Sarafin unb feine

grau beißen baber auch bei ben greunben ber Gngelwirtb unb
bie Gngelwirtbin, waS SaDater nad; feiner 2Beife mit ber bib*

lifdjeit Gngefwirtf;fd;aft Hebr. XIII. tn Verbt'nbung brt'ngt.

— 2Bie an Sd;tnjuad; unb Ölten, fo fnüpfen fid) an ^3ratteln

1) Unter Stnberm batten bie Sinber, begeiftert bur* ba« Sefen pon Wobinfon Srufcc,
ein (feine« berperragenbe« ©tiief Canb unten am ©eifsroalb fict) a(« 3nfet au«erfet)en,

bie fie mit Stnfpielung auf ben Warnen be« äelteften unfer itmen Insula Felix nannten.
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wir die dort ausgesprochenen Hoffnungen, für die auch die

Greife jugendlich schwärmten, mit dem zusammenhalten, was

die gegenwärtige Lage des Vaterlandes uns vor Augcn stellt.

„Patriotismusso ruft einmal der Redner aus, „Patriotismus,

du entheiligtes Wort, das manche so sehr mißbrauchen...
du treibst uns in so stattlicher Anzahl aus unsern friedlichen

Hütten und versammelst uns unter deine Flügel in dieser

vertraulichen Gesellschaft. Nie müsse Partcigcist Nahrung bei

uns finden — Vaterlandsliebe ist's, die uns zusammentreibt;
reiner warmer Patriotismus!" u. s. w.

Die Zusammenkünfte in Schinznach und Ölten bildeten

indessen nicht etwa eine jährliche Unterbrechung eines sonst

einförmigen philiströsen Daseins. Sarasins Haus war gleichsam

die percnnircnde helvetische Gesellschaft im Kleinen; hier war
offenes Quartier und offene, wenn auch einfach besetzte Tafel

für die Freunde des Haufes und die durch dieselben empfohlenen

Freunde der Wissenschaft. Das Haus, welches Sarasin in
der Stadt bewohnte, war das obere der beiden Häufer, welche

von seinem Bruder in großartigem Styl am Rheinsprunge
erbaut, noch jetzt die Blicke der Reisenden auf sich ziehen und

noch jetzt im Munde ältrer Leute die Sarasin'schen Häuser

heißen — das weiße Haus. Den größern Theil des Sommers
aber brachte cr, wo nicht im Bade Plombières, im Dorfe Prat-
teln zu, wo er im Wirthshause bcim Engcl cin ländliches,

poetischfreies, idyllisches Leben führte, >) an dcm die litterarischen

Freunde den wärmsten Antheil nahmen. Sarasin und seine

Frau heißen daher auch bei den Freunden der Engelwirth und
die Engelwirthin, was Lavater nach seiner Weise mit der

biblischen Engelwirthschaft Hebr. XIII. in Verbindung bringt.
— Wie an Schinznach und Oltcn, so knüpfen sich an Pratteln

1) Unter Anderm hotten die Kinder, begeistert durch das Lesen von Robinson Crusoe,

ein kleines hervorragendes Stück Land unten am Geißmald sich als Insel auSersehen,

die sie mit Anspielung auf den Rainen des Aeltestcn unter ihnen Insuls?elix nannten.
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bie ineiffen fchönen Grinneriingen. Hier iß oenn auch ber Ort,
ber Hausfrau ju erwäbnen unb in baS ganülienfeben Sara*
ffuS einen Vlicf ju tbun. ©en 8. 3anuar 1770 hatte er fich

mit ©ertrup Vattier Derebelid)t, ber 18jäbrigcn Tochter beS

HanbefSmaunS unb ©roßratbs gefir fikttier. 3n bem Vrief*
wecbfef mit ben greunben, an wria)em ße einen lebhaften 2lu-

tbeif nimmt, erfeficint ße unter ben tarnen Scrapl;ine ttno

3oe; unter legterm Rainen aud) in ^fcffdS gebrudten ©cbid)*
ten. 9caä) Slllem muß fte mit bobein Siebrcij unb etnpßnbfa*

mer Seele begabt gewefen fein: nia)t ebenfo mit bauerbafter
©efunbbeit. Vielmehr brad;te ein anl;a(tenbcS ^terDenleioen

franfbafte 3ußäube berDor, wefd)c, nad;bein ärjtfid)e Hilfe Der*

gebenS war, nur burch eine aitßcro~rbentIia)e, an baS iBunbcr*
bare ßretfenbe Mnx befiegt werben ju fönnen fdücnen. Um
eben biefe 3eit jog ber ©raf Gaglioßro tie Slugen ber 2öelt

auf ßch. ©iefer wußte SarafinS 3utraucn in fo l;ohem ©rabe

ju gewinnen, baß, als bie erßen Vcfprechungen in Straßburg,
wo Gaglioßro fid) aufhielt, einen günßigen Grfolg boffen ließen,

Sarafin im 3abr 1781 ftcb entfcfilofj, mit feiner ganjen ga*
milie bafelbß fid) nieberutlaffen. ©er Aufenthalt batterte 1'2
3abre, unb wirftid; fd;t'cn ber «Sranfen auf fed)S bis acht

3abre geholfen ju fein, woDon bie Vewunbcrung uno Die fort*
baiternbe 2lni;änglta)feit an ben ©rafen eine natürliche golge
War. Von nun an erfebeint GaaHofiro aud) im Saraftiifchcii
Haufe ju Vafel unb erregt burd; feine üHhtnberfuren, bic er

aud; an Sinnen umfonff Derricbtet, ein allgemeines Sluffeben

unb Diel ©erebe für unb wiber. Webt Saraßn aUein, aud;

feine greunbe, unb nicht bloß bie eraltirten, wie ein SaDater,

auch bie hefonneuern unb fübleren, wie sJSfeffcl u. 21., ßimm*
ten in baS Scb unb bie Vewunbcrung ein, naebbem fie jitDor
(unb namentlia) SaDatcr) febr bebcnffid;e 3weifd hatten laut
werben faffen. 2uirb ber el;rlia)e Sdjfoffer nahm ben gebbe*

banbfdjut) auf, ben GaglioßroS ©egner hingeworfen hatten,

(Dgf. RicoloDt'uS in Sd)foffcrS Sehen S. 125 unb Gorre*
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die meisten schönen Erinnerungen. Hier ist denn auch der Ort,
der Hausfrau zu erwähnen und in das Familienleben Sarasins

einen Blick zu thun. Den 8. Januar 1770 hatte cr sich

mit Gertrud Battier verehelicht, der 18fährigcn Tochter des

Handelsmanns und Großraths Felir Battier. Jn dem

Briefwechsel mit den Freunden, an welchem sie einen lebhaften
Antheil nimmt, erscheint sie unter den Namen Scraphine uno

Zoö; unter letzterm Namen auch in Pfeffcls gedruckten Gedichten.

Nach Allem muß sie mit hohem Liebreiz und empfindsamer

Seele begabt gewesen scin: nicht cbcnso mit dauerhafter
Gesundheit. Vielmehr brachte cin anhaltcndcs Nervenleiden

krankhafte Zustände hcrvor, wclchc, nachdem ärztliche Hilfe
vergebens war, nur durch eine außerordentliche, an das Wunderbare

streifende Knr besicgt wcrdcn zu könncn schicnen. Um
eben diese Zeit zog der Graf Cagliostro die Augen der Welt
auf stch. Dieser wußte Sarasins Zutrauen in so hohem Grade

zn gewinnen, daß, als die crstcn Besprechungen in Straßbnrg,
wo Cagliostro stch aufhielt, cincn günstigen Erfolg hoffen ließen,

Sarasin im Jahr 1781 sick entschloß, mit scincr ganzcn
Familie daselbst sich niederzulassen. Der Aufenthalt dauerte I'-
Jahre, und wirklich schien der Kranken auf sechs bis acht

Jahre geholfen zu sein, wovon die Bewunderung und die

fortdauernde Anhänglichkeit an den Grafcn eine natürliche Folge

war. Von nun an erfchcint Cagliostro auch im Sarasinschcn

Hause zu Basel und erregt durch seine Wundcrkuren, die er

auch an Armen umsonst verrichtet, ein allgemeines Aufsehen

und viel Gerede für und wider. Nicht Sarasin allein, auch

seine Freundc, und nicht bloß die craltirten, wie ein Lavater,
auch die besonncnern und kühleren, wic Pfeffel u. A., stimmten

in das Lob und die Bewunderung cin, nachdem ste zuvor
(und namentlich Lavater) schr bcdcnkliche Zweifel hatten laut
werden lasscn. Auch der ehrliche Schlosser nahm den

Fehdehandschuh auf, den Cagliostros Gegner hingeworfen hatten,

(vgl. Nicolovius in Schlossers Leben S. 125 und Corre-
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fponbenj Don 1787) unb überhaupt bulbigte, wie aud) aus
©ötbe'S 2leußerungen beröorgef;t, ein großer £bcil ber 3eitge*
noffcn bem feltfamcn ÜJcattn, über beffen fpäterer tragifd;er ©e*

fd;id;te nod; immer ein unbeimlfä)er Schleier fiegt. 2Str fitt*
ben unS webcr berufen, tiefen Scbfeier ju füftcn, noch über*

baupt beut bunfeln magifcben gaben nacbjugel;en, ber Don ba

an burd) bie ?ebenSgefä)id;te tmferS Sarafin unb burd; bie

ganje Gorrefponbenj ßd) binbura) fpfnnt. 3ßir begnügen unS

mit bein Urtl;eilc SaDaterS (Vrief an Sarafin Dom 2. 3uni
1790), baß, wie bie üffielt aud; über Gaglioßro urtbeilen möge,

Saraßn babei ßetS afS ein ebfer, ffanbbafter, würbtger greunb
uun Vorfd;e(n fomme.

3n einer 20(äbrigen Gbe würben unferin Sarafin 3 Söhne
unb 6 Töchter geboren, auf beren Grjiebung er eine große

Sorgfalt Derwanbte. Gr ging babei feinen eignen 2Bcg, in*
bem er burd) VeffeUung Don HauSlebrern unb franjöfifd;en
©ouDernanten ben SJiangri öffentlicher Slnßalten ju erfegen

fuchte. Seinen älteßen Sobn werben wir im 3nßitute Don

^feffef wieber ßnben. 3afob Sarafin überlebte feine ©attin
um 11 3ahre. Gr ffarb, 60 3abre aft, ben 10. Sept. 1802.

Slußer feinem fchriftfiefien Racblaffe, ben wir nun etwaS ge*

nauer anfcben woUen, iß auch nod) feine große Sammlung Don

biffort'fchen, auf bie Vafel'fcfie ©efcbidjte bejiigfieben Porträts
ju erwähnen, bie fid) gegenwärtig, bis auf bie jegige 3dt fort*
gefegt, in ber Vibtiotbef beS SlntißitiuinS beßnbet.

28ir würben, waS btefen fcbriftlieben Rad;laß betrifft, fal*
febe Grwartungen unb 2lnfprüa)e mitbringen, woUten wir 3a*
fob Sarafin ju ben Sd;öngeißern unb ^j^ilofopben beS 3a()r*
bunbertS Don Veruf jäblen. Gr iff ©ifettant, im eigentlicben
Sinne beS SOSorteS; feine fa)riftlid;en ätuffage f;aben, wie

ScfitofferS grau in einem ibrer Vriefe einmal ßd) trefftid) auS*

brüdt, „fein Sd)rt'ftßeUerbecorum; eS iff ber HauSDater Sa*
raffn, ber feine baumwoUene Sd)laffappe auf ein Dbr fegt
unb ben Herrn ben Xext liest." (S. Gorrefponbenj Dom 3an.
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spondenz von 1787) und überhaupt huldigte, wie auch aus
Göthe's Aeußerungen hervorgeht, ein großer Theil der Zeitgenossen

dem seltsamen Mann, über dessen späterer tragischer
Geschichte noch immer cin unheimlicher Schleier liegt. Wir finden

uns wcdcr berufen, diesen Schleier zu lüften, noch

überhaupt dem dunkeln magischen Faden nachzugehen, der von da

an durch die Lebensgeschichte unsers Tarasi» und durch die

ganze Correspondcnz sich hindurch spinnt. Wir begnügen uns
mit dem Urtheile Lavaters (Brief an Sarasin vom 2. Juni
1790), daß, wie die Welt auch über Cagliostro urtheilen möge,

Sarastn dabei stets als ein edler, standhafter, würdiger Freund

zum Vorschein komme.

Jn einer 20jährigen Ehe wurden unserm Sarastn 3 Söhne
und 6 Töchter geboren, auf deren Erziehung er eine große

Sorgfalt verwandte. Cr ging dabei seinen eignen Wcg,
indem er durch Bestellung von Hauslehrern und französischen

Gouvernanten den Mangel öffentlicher Anstalten zu ersetzen

suchte. Seinen ältesten Sohn werden wir im Institute von

Pfeffel wieder finden. Jakob Sarasin überlebte seine Gattin
um 11 Jahre. Er starb, 60 Jahre alt, den 10. Sept. 1802.

Außer seinem schriftlichen Nachlasse, den wir nun etwas

genauer ansehen wollen, ist auch noch seine große Sammlung von
historischen, auf die Bascl'sche Geschichte bezüglichen Porträts
zu erwähnen, die stch gegenwärtig, bis auf die jetzige Zeit
fortgesetzt, in der Bibliothek des Antistitiums befindet.

Wir würden, was diesen schriftlichen Nachlaß betrifft, falsche

Erwartungen und Ansprüche mitbringen, wollten wir Jakob

Sarasin zu den Schöngeistern und Philosophen des

Jahrhunderts von Beruf zählen. Er ist Dilettant, im eigentlichen
Sinne des Wortes; seine schriftlichen Aufsätze haben, wie

Schlossers Frau in einem ihrer Briefe einmal sich trefflich
ausdrückt, „kein SchriftsteUerdecorumz es ist dcr Hausvater
Sarasin der seine baumwollene Schlafkappe auf ein Ohr fetzt

und den Herrn den Tert liest." (S. Cvrrespondenz vom Jan.
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1787.) älbev gerabe biefer f)auSDäterltd;e ©ilettantiSmuS läßt
unS noch unbefangenere Vttcfe tn bte get)e(men griffigen Xxieb*

fräfte ber 3eit u)un, afS bie mit jenein fcfiriftffeüerifdjen ©e=

corum unb mit 2lbftchtfichfeit Derfaßten Söerfe berühmterer
Männer. 2S(r I;aben an t'(;nen baS Gcbo baS ben £on ber

3ett, ben Spiegel, ber ifjr Vitb treu unb ungefärbt wieber

giebt. Unb abgefebcn baDon muß eS aud; in Daterßäbtifcbcr

Vejt'ebung ein 3ntereffe für unS haben, ju feben, wie weit ein

gebtfbeter «Raufmann unb gabrtfant an ben poetifcben unb pt;(*

lofopbifcben Verfud;en beS 3abrbunbertS in eigner Werfen fid)

betbcifigt habe, waS bamalS in ben Slugen ber VaSIcrwdt als

etwas überaus SritfantcS unb 2lbenteuerlid;eS crfcbeincn mußte.

©ie sPoefien SaraßnS, bie in einem Duartbanb 9Jcauufcript

Dor unS liegen, finb nun aUcrbt'ngS Don feinem bof;en bid;te*
rifeben 2öertbe; ße finb Weber burd; Originalität beS ©eban*

fenS, noch Diel weniger burch 3ierlid)feit unb Gorrectheit ber

gönn auSgejeid;net. ©tan barf aber aud) nid;t Dcrgeffen, baß

bamalS bie Sprad)e noch ntefit jene Viegfamfeit erfangt batte,
bie cS jegt auch bem geringem latente Icid;t mad;t, fid) in

wohlfltngenben Verfen ju ergeben, ©er Reim biente mehr
als Ginffcibuitg eines nid;t immer febr poetifd;en, aber bod;

flar gebauten unb oft tief gefühlten ©cbanfenS. granjofen
unb Gngtänbcr waren bic Vorbifber, benen ja auch bic beßen

ber beutfehen ©tchter nad;fangen, unb eine gewiffe Seia)tigfeit
unb Slnmuth ber ©arßeUung, wie wir fie gerabe an ^feffelS
gabeln nod) immer bemunbern, galt Vielen als ber £riumpb
ber ^}ocfte. GS war bie 3eit D o r ber fogenannten Sturm*
unb ©rangperiobe, bie eine neue Gntwidlung einjuteiten he*

ffimint war. Stuf ber etnen Seite fann man jener $oeße eine

gewiffe 2öal;rbeit unb Ratürlichfeit nicht ahfprecben, bie oft Wohl*

tfiätig abßicht gegen baS ©efchraubte unb 9)ianierirte mancher

neuern ©td;tungen; auf ber anbern aber butbtgten bte batnaltgen

Poeten aud) wieber einer großen Unwahrheit, wenn fie ®e*

finnungen auSbrüden ju muffen glaubten, bie ihrem eigentlichen

1787,) Aber gerade dieser hausvätcrliche Dilettantismus läßt
uns noch unbefangenere Blicke in die geheimen geistigen Triebkräfte

der Zeit thun, als die mit jenem schriftstellerischen
Decorum und mit Abstchtlichkeit verfaßten Werke berühmterer
Männer. Wir haben an ihnen das Echo, das den Ton der

Zeit, den Spiegel, der ihr Bild treu und ungefärbt wieder

giebt. Und abgesehen davon muß es auch in vaterstädtischcr

Beziehung ein Interesse für uns haben, zu sehen, wie weit ein

gebildeter Kaufmann und Fabrikant an den poetischcn und
philosophischen Versuchen des Jahrhunderts in eigncr Person sich

bethciligt habc, was damals in den Augen der Baslcrwclt als

etwas überaus Seltsames und Abenteuerliches erscheinen mußte.

Die Poesien Sarasins, die in einem Quartband Manuscript
vor uns liegen, sind nun allerdings von keinem hohen

dichterischen Werthe; sie sind weder durch Originalität des Gedankens,

noch viel weniger durch Zierlichkeit und Correctheit der

Form ausgezeichnet. Man darf aber auch nicht vergessen, daß

damals die Sprache noch nicht jene Biegsamkeit erlangt hatte,
die es jetzt auch dem geringern Talente leicht macht, sich in

wohlklingenden Versen zu ergehen. Der Reim diente mehr
als Einkleidung eines nicht immer sehr poetischen, aber doch

klar gedachten und oft tief gefühlten Gcdankcns. Franzosen
und Engländer waren die Vorbilder, denen ja auch dic besten

der deutschen Dichter nachsangen, und eine gewisse Leichtigkeit
und Anmuth der Darstellung, wie wir ste gerade an Pseffels

Fabeln noch immer bewundern, galt Vielen als dcr Triumph
der Pocsie. Es war die Zeit vor der sogenannten Sturmund

Drangpcriode, die ein? neue Entwicklung einzuleiten
bestimmt war. Auf der einen Seite kann man jener Poesie eine

gewisse Wahrheit und Natürlichkeit nicht absprechen, die oft
wohlthätig absticht gegen das Geschraubte und Manierirte mancher

neuern Dichtungen; auf der andern aber huldigten die damaligen
Poeten auch wieder einer großen Unwahrheit, wenn sie

Gesinnungen ausdrücken zu müssen glaubten, die ihrem eigentlichen
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"3)iVttfd;eit ferne waren unb in bte fie eben fo fel;r fid; bloß

jum Sdjerje Derfteibeten, Wie fie auch ihren ^Perfonen ben SDcan*

tef ber griecbifcben 9Ut;tholog(e umht'ngen. 9Jcan benfe an bie

fogeiianuten Stnafreontifer, bte Don SSBet'n unb St'ebeSfcherjen

überftoffen, wäbrenb ihr Herj nicht Don ferne bran baehte, aus

biefer ©eßnnung Grnß ju mad;en. ©erabe bie beffen unb bie*

berffen HauSDäter, wie ja auch 2ßietanb einer war, ertaubten

ftch bie feftfamften Sprünge, wenn fte einmal ben Hippogrt)*
phen befftegen. 2lua) unfer Saraßn ffitnmt gefegentlid; in bie*

fen £011 unb weifi ihn mit ©lud natbjttabmen, wenn- er im

3abr 1760 in ein Stainuibud; fd;reibt:
Sieben, füffen, trinfen, fa)erjeti,

Die§ gefäUet meinem «gerjen,

Ohne 8ie6' unb ohne Sßein

SDeöcbt' tcb niebt auf (irben fein.

©aS fang er nun freilid; als ein 3üngting Don 18 3ah*
rcn. 5lber noa) im 3abr 1796, wo er beS SebenS Gruft fd)on

in feiner ganjen DoUen Vebeutung erfabren unb auch, wie wir
feben werben, innerlicb tief erfaßt hatte, frbrieb er ein Srinf*
fieb, worin eS f;eißt:

„(Sbaraante ÜWäbcf)en, atter SBein,

Sprach meilanb ßoroaßer,
SDaS ßnb für «Kummer, Qtngft unb Sßetn

3mei atterüebße 5fjßaßer."

äöorauf ber Gbor einfällt:
Siiigt, 93rüber! trinft u. f. m.

unb bann foinmen aüe SÜBetfen ber Vorwelt: GonfuciuS, sJ5t)*

tbagoraS, Gpifur, ©alomo, SofrateS, ©iogeneS, Gpiftet, Sc*
neca, Gicero an bie Reibe, bis enbfid; Dr. £uü)er mit feinem:
„2ßer nicht liebt Söein, 2Beib unb ©efang" ben Schluß macht;
unb bann beißt eS:

„3)ie alte unb bie neue SBelt

Stimmt auf ben diunft jufammen,
Beiträge i. raten. ffiefeb. IV 2
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Menschen ferne waren und in die sie eben so schr sich bloss

zum Scherze verkleideten, wie sie auch ihren Personen den Mantel

der griechischen Mythologie umhingen. Man denke an die

sogenannten Anakreontiker, die von Wein und Liebesscherzen

überflössen, währcnd ihr Herz nicht von ferne dran dachte, aus

dieser Gesinnung Ernst zu machen. Gerade die besten und

biedersten Hansväter, wie ja auch Wieland einer war, erlaubten

sich die seltsamsten Sprünge, wenn sie einmal den Hippogry-
phen bestiegen. Auch unser Sarasin stimmt gelegentlich in diesen

Ton und weiß ihn mit Glück nachzuahmen, wenn er im

Jahr 1760 in ein Stammbuch schreibt:

Lieben, küssen, trinken, scherze»,

Dieß gefället meinem Herzen,

Ohne Lieb' und ohne Wein

Möcht' ich nicht ciuf Erden sein.

Das sang er nuu freilich als ein Jüngling von 18 Jahren.

Aber noch im Jahr 1796, wo er des Lebens Ernst schon

in seiner ganzen vollen Bedeutung erfahren und auch, wie wir
sehen werden, innerlich tief erfaßt hatte, schrieb er ein Trinklied,

worin es heißt:

„Charmante Mädchen, alter Wein,
Sprach weiland Zoroaster,
Das sind für Kummer, Angst und Pein

Zwei allerliebste Pflaster."
Worauf der Chor einfällt:

Singt, Brüder! trinkt u. s, w,
und dann kommen alle Weisen der Vorwelt: Confucius,
Pythagoras, Epikur, Salvino, Sokrates, Diogenes, Epiktet,
Seneca, Cicero an die Reihe, bis endlich Dr, Luther mit seinem:

„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang" den Schluß macht;
und dann heißt es:

„Die alte und die neue Welt
Stimmt auf den Punkt zusammen,
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$>rum Diöat, mer el mit unä hält.
Unb biemit punctum. Qfnten.

Singt, 93tüber trinft u. f. m."
3d) führe bieß nur als ein Veifpiel an Don ber 9)larht

jener conbentionellen sPoefie, ber bamalS aud; bte ebtern

unb eigenthümfid) gebifbeten ©elfter niebt fetten Derßeten; ju*
gfeid; aber aud) als ein Veifpiel Don ber hohem, wenn auch

unbewußten ©eiffeStnacht, weldje bte ©egenfäge beS SebenS

einßweiten äußerlidj jufamntenbjelt, ehe fte biefefben innerlich

ju einigen Dermochte. ©iefefben Seute wußten ja wieber fef;r

ernft unb faff nur ju emff unb gemeffen in ®ebid;ten ju mo*

raliffrcn unb ju pf;itofopf;iren, wobon j. V. Hageborn ein

fprecfjenbeS Veifpiel iff. Sluch unfer Sarafin glüf;t in feinen

©cbidffen für £ugcnb, für greunbfd;aft, für VatcrfanbStiebe,

für ©oft unb Unfferblicbfcit. ©erfelbc 9)catui, ber fid) gefegent*

lid) in einen Gpiftträer Derfleibet, bid)tet jwifd)en Straßburg
unb Sd;fettßabt im ©ecember 1781 eine Obe, in ber eS f;eißt:

„Srbe&e bid), mein ©eiß! auS beineä JeörperS Sa)tanten,
Sebenfe, meffen $aud) bu biß
Saß mit ber (Stbe nicht bein böb'reS SGBefen janfen,
Sei «Dcenfd) — fei SBeifer unb fei — (Sbrtß.

9118 SWenfcb ift'S beine Pflicht, bein irbifch ffiobl ju förbern

Unb beinern Stanb getreu ju fein;
«ftannft bu nic^t jebeämal wa« gut iß, gleich erörtern,

So ftebe ftilC unb bleibe rein.

$>er Sugenb innern SCBertb foUft bu als SB et fer ehren,

$e8 ÄafterS frumme SBege ftiefi'n,
SDa§ ©ute immer tfiun baS 93öfe immer mehren,

3u Qlnbrer ffiobffabrt biet; bemiib'u.

Unb biß bu bann ein ßbriff, <§eil bir! fei treu ber ©nabe,

®ie ©ott burch ben ©efal6ten gab,

id

Drum vivat, wer es mit uns hält.
Und hiemit Punctum, Amen.

Singt, Brüder! trinkt u. f. w."
Ich führe dieß nur als ein Beispiel an von der Macht

jener conventionellen Poesie, der damals auch die edlcrn
uud eigenthümlich gebildeten Geister nicht selten verfielen;
zugleich aber auch als ein Beispiel von der höhern, wenn auch

unbewußten Geistesmacht, welche die Gegensätze des Lebens

einstweilen äußerlich zusammenhielt, ehe sie dieselben innerlich

zu einigen vermochte. Dieselben Leute wußten ja wieder sehr

ernst und fast nur zu ernst nnd gemessen in Gedichten zu mo-

ralisircn uud zu Philosophiren, wovon z. B. Hagedorn ein

sprechendes Beispiel ist. Auch unser Sarasin glüht in seinen

Gedichten für Tugend, für Freundschaft, für Vaterlandsliebe,

für Gott und Unsterblichkeit. Derselbe Mann, der sich gelegentlich

in einen Epikuräer verkleidet, dichtet zwischen Straßburg
und Schlettstadt im December 1781 eine Ode, in der es heißt:

„Erhebe dich, mein Geist! aus deines Körpers Schranken,

Bedenke, wessen Hauch du bist,
Laß mit der Erde nicht dein höheres Wesen zanken,

Sei Mensch — sei Weiser und sei — Christ.

Als Mensch ist's deine Pflicht, dein irdisch Wohl zu fördern

Und deinem Stand getreu zu sein;

Kannst du nicht jedesmal was gut ist, gleich erörtern,

So stehe still und bleibe rein.

Der Tugend innern Werth sollst du als Weiser ehren,

Des Lasters krumme Wege flieh'n,
Das Gute immer thun, das Böse immer wehren,

Zu Andrer Wohlfahrt dich bemüh'».

Und bist du dann ein Christ, Heil dir! sei treu der Gnade,

Die Gott durch den Gesalbten gab,
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aBeleudjtet feine Sehr' bid) auf beö gebettet $fabe,
So jcbeuft bu meber «ftreuj, noch ©rab.

So fannft bu fröhlich fein in beiuer irb'fcfien «&iille

Unb fitnft'ger Freiheit bid; erfreu'n,
<iS mattet beiner bort ber «§errtichfeiten SüUe;

2Ba3 bu bier fä'ft — etnb'ft bu bort ein."

Gben fo hält er ßch in ber DoUeit Sßürbe beS HauSprie*

fferS, wenn er feinen Äinbern ben Vaterfcgen ertt;eift bci'ut

Gintritt in bie Gj?e ober wenn er als £attfpatbc baS heilige

Gbrißengelübbe im Rainen feines £äuffingS ablegt ©icfc
Hod;jeit* unb £aufcarmma bebalten für bie gamiftengefcfiüfite
einen hohen Söertb, wenn ße aud; fonff wie biüia, ber Ver*
geffenbeit anheimfallen, ©affefbe gilt Don ben ©ebichten auf
Verfforbene. Unter bt'efeu wiü id) nur jwei anführen, woDon
baS eine auch Don ^Pfeffel unb Schloffer als gelungen gerühmt
wirb, ©aS ©ebiebt auf feine als Äinb Derßorbenc £od)tcr
Sophie (1783):

„Vom Selb entfleibet fchmingt bie junge Seele

Sid; ju bem Vater aUer ©elfter auf,
Unb mobert früh bie 9taupe in beS ©rabeS -&öfile,

VoUenbet boa) Sophie i&ren Sauf.

SRicbt jmecffoä bat ber ©e6er aüe« ©uten

UnS biefeS bolbe üinb gefa)enft,
SBenn fd;on bie Scbmiife Daterficf)er «7iuu)en

Setjt unfre (Sigenliebe fränft.

Schnell eilt'S babin, baS fchnöbe (Srbente6en,

JDann rufen mir mit «fcinbcSjuDerßcbt:

¦§ter finb mir, «&err! unb bie bu unS gegeben,

Sßer glaubt unb liefet, bem fefitt bte Hoffnung nicht."

©aS anbere iff eine ©rabfehrift auf 2BiIhefm Haas, ben

befannten baferfa)en £t;pograpben (1800), baS bei mangefhaf*
ter gönn bennodj einen fräftigen ©ebanfen auSfprirbt:
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Beleuchtet seine Lehr' dich auf des Lebens Pfade,
So scheust du weder Kreuz, noch Grab,

So kannst du fröhlich sein in deiner ird'schen Hiille
Und kiinft'ger Freiheit dich erfreu',,,
Es wartet deiner dort der Herrlichkeiten Fülle;
Was du hier sci'st — ernd'st du dort ein,"

Eben so hält er sich in der vollen Würde des Hausprie-
sterö, wenn er seinen Kindern den Vatersegen ertheilt bci'm

Eintritt in die Ehe oder wenn er als Taufpathe das heilige

Christengelübde im Namen seines Täuflings ablegt. Diese

Hochzeit- und Taufcarmma behalten für die Familiengeschichte

einen hohcn Werth, wcnn sie anch sonst wie billig der

Vergessenheit anheimfallen. Dasselbe gilt von dcn Gedichten auf
Verstorbene. Unter diesen will ich nur zwei anführen, wovon
das eine auch von Pfeffel und Schlosser als gelungen gerühmt
wird. Das Gedicht auf seine als Kind verstorbene Tochter

Sophie (1783):
„Vom Leib entkleidet schwingt die junge Seele

Sich zu dem Vater aller Geister auf,
Und modert früh die Raupe in des Grabes Höhle,
Vollendet doch Sophie ihren Lauf,

Nicht zwecklos hat der Geber alles Guten

Uns diefes holde Kind geschenkt,

Wenn schon die Schwüle väterlicher Ruthen
Jetzt unsre Eigenliebe kränkt.

Schnell eilt's dahin, das schnöde Erdenleben,
Dann rüstn wir mit Kindcszuverflcht:
Hier stnd wir, Herr! und die du uns gegeben,

Wer glaubt und liebt, dem fehlt die Hoffnung nicht."

Das andere ist eine Grabschrift auf Wilhelm Haas, den

bekannten basel'schen Typographen (1800), das bei mangelhafter

Form dennoch einen kräftigen Gedanken ausspricht:
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Von greimb unb Seinben inififannt, herunigetriehen Dom Schicffal,
9tubt biet Don rafcber Qlrbeit ein immer tfiättger Vilgrtmm,
2Deffen Seele ju gro§ für feinen ermtibeten «Körper,

Deffen «§erj ftetS 51t gut mar, um Don Schwachem mißbraucht
nicht 511 werben,

ffitlfielm $aa% mar fein 9tame bienieben, ber «Ttebticbe fieifk
er im «&immel,

2Bo bev 9Weitfa)ett Iie6lofeS Urtbeil ein gerechterer SDtaafsfiab 6e=

riobttgt.
Um ihn trauert im Stillen ein dirfel Derfctjmtfterter Seelen,

Unb meibt feiner 9lfcbe bie 3äbre ber reinften ©efüfile.

©ieß mag hinreichen, unS Don SarafinS befebeibnem poe*

tifd;en Talente eine tyxobe ju geben. 2lm glüdficbßen faff
mad)te er Don biefein Talente ©ebrauefi, wo cS galt, im 2lu*

genbfide über aufgegeb'nc 2ßorte (nicht Gnbretine) etwaS ju
tmproDifiren. So unbebeutenb biefe ©ebtebteben au ftch fein

mögen, fo geben fie unS ein IiebI(d;eS Vilb Don bem heitern

£one, ber jene länbliehen 9Jcat;te in ^ratteln befeelte unb Don

ber ungetrübten Saune, bie ba baS 3epter führte. So würben

einmal bie Söortc Prophet, Rom, äöelt, Gonffantinopel,
Vratwttvff unb ^Pfeffel gegeben, worauf Saraßn ein @e*

bid)td;en bredjfelt, baS bamit enbet, baß er ben ganjen Oltymp
in eine Vratwurff padt unb ffe feinem $feffel jum neuen 3abr
überfenbet.

Mud) int granjößfdxn bewegte fid) unfer bilettantifd;er
©ichter mit berfelben Seichtigfeit, jumal ba biefe Sprache Dor

aüen anbern jum Sßortfpiri fich bingiebt. 9W(t ben «fttnber*

foinöbien nad; beut 9Jcußer 2£eiße'ö, beren mebrerc Don Sa*

rafin Derfaßt unb in beffen Haufe aufgeführt würben, wiü ich

Sie nicht weiter unterhatten. 26ir Derfaffen ben ^oeten unb

wenben unS juin ^rofat'ßen. So wenig afS SarafinS ^oefte,

fo Wenig fann feine $rofa auf 2Jcußergüftigfeit Slnfprud) ma*

eben, unb waS ben 3nbatt betrifft, fo wirb er ebenfo febr auf
ben Rainen eines ^hifofopben, als ben eines ©ichterS Derjicbten

Bon Freniid und Feinde» mißkcmnt, Herunigetriebe» vom Schicksal,

Ruht hier von rascher Arbeit ein immer thätiger Pilgrimm,
Dessen Seele zu groß fiir seinen ermüdeten Körper,
Dessen Herz stets zu gut war, um von Schwächern mißbraucht

nicht zu werden,

Wilhelm Haas war fei» Name hienieden, der Redliche heißt

er im Himmel,
Wo dcr Menschen liebloses Urtheil ci» gerechterer Maaßstab be¬

richtigt.
Uni ihn trauert im Stillen ein Cirkel verschwisterter Seelen,

Und weiht seiner Asche die Zähre der reinsten Gefühle.

Dieß mag hinreichen, uns von Sarasins bescheidnem

poetischen Talente eine Probe zu geben. Ain glücklichsten fast

machte er vo» diefem Talente Gebrauch, wo es galt, im
Augenblicke über aufgcgeb'ne Worte (nicht Endreime) etwas zu

improvistren. So unbedeutend diese Gedichtchen an sich sein

mögen, so geben sie uns ein liebliches Bild von dem heitern

Tone, dcr jene ländlichen Mahle in Pratteln bescelte und von

der ungetrübten Laune, die da das Zepter führte. So wurden

cimnal die Worte Prophct, Rom, Welt, Constantinopcl,
Bratwurst und Pfeffel gegeben, woraus Sarasin ein

Gedichtchen drechselt, das damit endet, daß er dcn ganzen Olymp
in cinc Bratwurst packt und sie seinem Pfeffel zum neuen Jahr
übersendet.

Auch im Französischen bewegte sich unser dilettantischer

Dichter mit derselben Leichtigkeit, zumal da diese Sprache vor
allen andern zum Wortspiel sich hingiebt. Mit den Kinder-
komödicn nach dem Muster Weiße's, deren mehrere von
Sarasin verfaßt und in dessen Hause aufgeführt wurden, will ich

Sie nicht weiter unterhalten. Wir verlassen den Poeten und

wenden uus zum Prosaisten. So wenig als Sarasins Poesie,

so wenig kann seine Prosa auf Mustergültigkeit Anspruch
machen, und was den Inhalt betrifft, so wird er ebenso sehr auf
den Namen eines Philosophen, als den eines Dichters verzichten
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muffen. 2lbcr ben Ruf;m eines benfenben «Kopfes, ber burd)

ein wohfbenfenbeS Herj geleitet würbe, biefen ffbönffen Ruf;m,

nad; bein bic praftifcbe ^bilofopbt'e jener 3eit ßrebfe, wirb
man ihm nid;t Ieid;t ffreitig mad)en. 23ir haben noa) eine

2lnjabl fchriftlicher Sluffäge Don ibm, tnet'ß patr(otifd;en 3n*
balts, Reben unb *Pret'Sfd)riften, wie fie entweber burd) bte

bt'c bfeftge ®efeUfd;aft beS ©uten unb ©emefnnügigen ober

burch bte befDct(fd;e herDorgcrufen würben, unb wer bte beutt*

gen 3uffänbe beS VaterfanbeS mit ben batnafigen Dergleid)t,
ber Wirb finben, baß bei aüex Verfchiebenbeit berfefbett unb

bei aü ben sJ)bafen, wefche wir Don ReDoIutton ju ReDofu*

tion erlebt babcn, bte ©runbgeftnnungen ber Veffent über baS

was unferm Sanbe wabrbaft frommt, fo jfemltch btefefben

geblieben finb. Saraßn war ein feiner Veobadjter unb ein

DorurthcifSfreier Veurtbet'Icr ber ©ebrechen fetner 3e(t, unb

fotnt't ein 5Rann ber Slttfflärung unb beS gortfa)r(tteS. Slber

ßünntfcften Reuerungen War er niefit ergeben; er ehrte bie ort*
lid;en, bte ffänbffchen, bte perfönltcfien Gigenthümltchfetten, wie

fte burch Ratur, Vifbttng unb ©efd)(d;te gegeben unb bebingt

finb, unb erwies ftch eben barin als praftifa)en ^Jbffofopben,

als Wann Don £aft unb Gütffcbt. 2öir fagen SlUeS, wenn

wir fagen, baß er als ^bilofopb ein Schüler 3fetinS war.
©ewiß iff eS ben Veffrebungcn einer hifforifchen ©efeUfcbaft

nicht unwürbig, unb ber Stimmung unfrer 3eit nicht unan»

geineffen, hei bem ©ebanfen jener Männer ju Derweilen, Wie

fie biefefben in unbefangner SBeffe über ihr Vatertanb unb

ihre Vaterffabttn bamaftger 3eit geäußert haben, ^d) fomiite
hier auf bie obenerwähnte Sd)injnad;er Rebe Don 1794 jurücf,
in welcher Sarafin baS ©lud preist, baß wir Srhwcijer finb
unb Don bein Veffreben rebet, baS wir t;aben foUen, eS lange

ju bleiben. SBelcber einfachen unb gefunben s$oIitif er folgte,

mag barauS entnommen werben, baß er unter ben Wtteln
biefeS ©fücf ju erhalten, 2lnbängfid)feit an Religion, Gin*

fad)l;eit ber Sitten unb innere Gintratt)t oben aufteilt, biefe
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müssen. Abcr den Ruhm eines denkenden Kopfes, der durch

ein wohldenkendes Herz geleitet wurde, diefen schönsten Ruhm,
nach dem die praktische Philosophie jener Zeit strebte, wird
man ihm nicht leicht streitig machen. Wir haben noch cinc

Anzahl schriftlicher Aufsätze von ihm, meist patriotischen
Inhalts, Reden und Preisschriften, wie sie entweder durch die

dic hiesige Gefellschaft des Guten und Gemeinnützigen oder

dnrch die helvetische hervorgerufen wurden, nnd wer die heutigen

Zustände des Vaterlandes mit den damaligen vergleicht,
dcr wird finden, daß bei aller Verschiedenheit derselben und

bei all den Phaseu, welche wir von Revolution zu Revolution

erlebt haben, die Grundgesinnungen der Bessern übcr das

was unserm Lande wahrhaft frommt, so ziemlich dieselben

geblieben sind. Sarastn war ein feiner Beobachter und ein

vorurtheilsfreier Beurtheilcr der Gebrechen seiner Zeit, und

somit ein Mann der Aufklärung und des Fortschrittes. Aber

stürmischen Neuerungen war er nicht ergeben; cr ehrte die

örtlichen, die ständischen, die persönlichen Eigenthümlichkeiten, wic
sie durch Natur, Bildung und Geschichte gegeben und bedingt

stnd, und erwies sich eben darin als praktischen Philosophen,
als Mann von Takt und Einsicht. Wir sagen Alles, wcnn

wir sagen, daß er als Philosoph ein Schüler Jselins war.
Gewiß ist es den Bestrebungen einer historischen Gesellschaft

nicht uuwürdig, und der Stimmung unsrer Zeit nicht

unangemessen, bei dem Gedanken jener Männer zu verweilen, wie
sie dieselben in unbefangner Weise über ihr Vaterland und

ihre Vaterstadt in damaliger Zeit geäußert haben. Ich komme

hier auf die obenerwähnte Schinznacher Rede von 1794 zurück,

in welcher Sarasin das Glück preist, daß wir Schweizer sind

und von dem Bestreben redet, das wir haben sollen, es lange

zu bleiben. Welcher einfachen und gesunden Politik er folgte,

mag daraus entnommen werden, daß er unter den Mitteln
dieses Glück zu erhalten, Anhänglichkeit an Religion,
Einfachheit der Sitten »nd iuncrc Eintracht oben anstellt, diese
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Gintracfit aber nicht a(S ein SBerf fcfatau berecbnenber Staats*

flugbeit, fonbern afS bie grurbt ber Innern ©eftnnung faßt.
3d) fann mich nid;t enthalten, feine eignen Söortc mftjutbrilen:

„So fange wir bie innerliche Gintracht nur afS ein poti*
tifa)eS SWebium betrachten, beffen Sßertb ober UnWertb wir
nach einer inbiDibueUen ^PribatconDenicnj calculiren, fo finb
wir nod; Weit Dom 3iete: bie innertüfie Giiitraa)t muß bei unS in
bem Herjen anfangen unb Don biefein erft auf ben Äopf unb

auf baS ©anje Wirten. fte muß burd) baS fiebere Mittel ber

innern 5)coralität gefunb auffeinten, feffe 2ßurjeln fchlagcn
unb ftch erft bann inS ©roße Derbreiten, wenn fte einmal un*
Dertilgbar iff. 3u unfenn häuslichen Girfd, in unfern engertt
gainilienDerbältniffeit muß ße wohnen, ehe fte auf bie burger*
lid;e ©efcUfd;aft unb auf ben Staatsbürger Wirten fann. Slttf
wahre £ugenb muß fte ßd) grünben unb baburd; felbft erß jur
£ugenb Werben." Unter ben Wanufcripteu finbe ich einen 2luf*
fag mit ber Ueherfchrift: „Sluch ein Sd;erffein auf ben

Stftar beS VatertanbcS bei Slnfaß ber Vonffctt'fd;en
sPret'Sfd;rift über bie fcbweijert'fcbe Grjiebung, mit
bem'SRotto auS Voltaire:

Descends du haut des cieux, auguste verite,
Repands sur mes ecrits ta force et ta clarte."

GS iff bieß eine ^3reiSfd)rift, bie er ber t;elDetifcfien ©e*

fellfcbaft Dorfegtc, unb in ber er fowobl bie Sage beS Vater*
lanbeS im ©atijeu, als befonberS bie eigcnt^üinlid;cn Sitten
unb bie GrjiebjutgSwcife unfrer Vatcrffabt inS Sluge faßt.

Rachbem ber Verfaffer bie Sitten unb bie GrjiebungSWeife
ber alten Gibgenoffen weniger mit ffrcngbifforifd)er ©enauigfeit,
atS nad; ben gefäußgen Vorßetlungen Don ber größern Ginfad;*
beit ber arten Sd;weijer, mit bebagfiehem Patriotismus gefdjif*
bert hat, fotnmt er auf bie Sitten ber ©egenwart, bic ihm na*

menttid) burefi bie auS fremben Sanben beimfebrenben Krieger
»erberht erfebeinen; auch bie ©laithenStrennttng im 16. 3af;r*
bunbert erfd;cint if;in nicht bloß Don ihrer Sichtfeite, ba burd) fte
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Eintracht aber nicht als ein Werk schlau berechnender

Staatsklugheit, sondern als die Frucht der innern Gesinnung faßt.
Ich kann mich nicht enthalten, seine eignen Worte mitzutheilen:

„So lange wir die innerliche Eintracht nur als ein

politisches Medium betrachten, dessen Werth oder Unwerth wir
nach einer individuellen Privatconvem'enz calculiren, so sind

wir noch weit vom Ziele: die innerliche Eintracht muß bei uns in
dem Herzen anfangen und von diesem erst auf den Kopf und

auf das Ganze wirken. sie muß durch das sichere Mittel der

innern Moralität gesund aufleimen, feste Wurzeln schlagen

und sich erst dann ins Große verbreiten, wenn sie einmal un-
vcrtilgbar ist. Ju unserm häuslichen Cirkel, in unsern engern
Familienverhältnissen muß sie wohnen, ehe sie auf die bürgerliche

Gefcllfchaft und auf dcn Staatsbürger wirken kann. Anf
wahre Tugend muß sie sich gründen und dadurch selbst crst zur
Tugend werden." Unter den Manuskripten finde ich cincn Aufsatz

mit der Ueberschrift: „Auch ein Scherflein auf den

Altar des Vaterlandes bei Anlaß der Bonstctt'schen
Preisschrift über die schweizerische Erziehung, mit
dem'Motto aus Voltaire:

Oesoenàs clu Kaut àes oioux, »UKiuste vêritë,
Rëpanàs »ur mes êerits ts korve et t» olsrte,"

Es ist dicß eine Preisschrift, die er der helvetischen

Gesellschaft vorlegte, und in dcr cr sowohl die Lage des Vaterlandes

im Ganzen, als besonders dic cigcnthümlichcn Sittcn
und die Erziehungswcise unsrer Vaterstadt ins Auge faßt.

Nachdem der Verfasser die Sitten und die Erziehungswcise
der alten Eidgenossen weniger mit strcnghistorischer Genauigkeit,
als nach dcn geläufigen Vorstellungen von der größern Einfachheit

der alten Schweizer, mit behaglichem Patriotismus geschildert

hat, kommt cr auf die Sitten der Gegenwart, die ihm
namentlich durch die aus fremden Landen heimkehrenden Krieger
verderbt erscheinen; auch die Glaubenstrennnng im 16.

Jahrhundcrt erscheint ihm nicht bloß von ihrer Lichtseite, da durch sie
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toie Gütigfeit einen ntätfitigen Stoß erlitt, ©teicfiwobl giebt es

ntocfi einen fcfiweijcrifcben Rationatcharafter, unb biefen jerlegt
©araffn in folgenbe Gfemente:

1) Setbffgefübf ber 3nbepenbenj.

2) Vorliebe ju feinein befonbern Vaterlanb.

3) Hang jum SßoblwoUen jum attgeineinen Vaterlanb.
4) Gorbiatftät, bie aUeS fiebt, was feinen Sinn ber Unab*

hängigfeit ehrt unb fchügt.

5) 3urürfffoßen gegen SltfeS, waS auf ihn befpotifcb wirfett
unb banbefn will.

6) Offener, reiner 5)cenfchenftnn, ber ihn auch unter freinben

Wenfchen, bic feine Verhäftm'ffe entWeber gar nidjt ober

nur balb fennen, immer fcfiägbarer machen.

7) 2luS obenangefübrten ©rünben erwachfener HafSffarr, ber

ihn unfäbtg mad)t ffch weiter als bis auf bie ©renjfinien
feines RationalebarafterS ju beugen, folglich unfähig in
SOfonarebfen anberff afS im tRifitärffanb in einem gewif-
fen ©fanje ju leben.

8) 3in bäudlicben Sehen Rad;läßigfeit, in Veförberung feines

unb ber Seinen ©Iücf; ein 3ug, ber fich auf baS Selbff*
gefübt feiner Unabbängigfeit grünbet.

9) £imibftät, nid;t gurd;tfainfeit, bie ijjm nicht jufäßt, ffch

mit anfebnfichen ^3artifularen monarchifcher Staaten auf
einem Dertrauten guß einjufaffen.

10) ©er auS biefer £ünibität entfprtngenbe Racbtbeif in Re*

gotiationen, Vünbniffen unb Verträgen.
11) Ggot'SmuS, ber immer mehr anwächst unb enblich

baS allgemeine 2Bobt HelDetienS untergraben
Wirb, ber mit 3eit unb ©riegenbeit auS unfern ^ag*
fagungen Reichstage, unb auS unfern RatbSDerfammfungen

DbferDationScorpS inachen Wirb.

12) Slbneigung ober 3uneigung ju etwdchem unfrer niächti*

gen Rachbarn, bie immer macfieit, baß waS ber Gine wiü,
ber 3lnbre mit aller Wacfit ju Derht'nberu trad)tct. — „3dj
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die Einigkeit einen mächtigen Stoß erlitt. Gleichwohl giebt es

moch einen schweizerischen Nationalcharakter, und diesen zerlegt

Sarasin in folgende Elemente:

1) Selbstgefühl der Jndependenz.

2) Vorliebe zu seinem besondern Vaterland.
3) Hang zum Wohlwollen zum allgemeinen Vaterland.
4) Cordialität, die alles liebt, was seinen Sinn der Unab¬

hängigkeit ehrt und schützt.

5) Zurückstoßen gegen Alles, was auf ihn despotisch wirken

und handeln will.
6) Offener, reiner Menschensinn, der ihn auch unter fremden

Menschen, die seine Verhältnisse entweder gar nicht oder

nur halb kennen, immer schätzbarer machen.

7) Aus obenangeführten Gründen erwachsener Halsstarr, der

ihn nnfähig macht sich weiter als bis auf die Grenzlinien
seines Nationalcharakters zu beugen, folglich unfähig in
Monarchien änderst als im Militärstand in einem gewissen

Glänze zu leben.

8) Im häuslichen Leben Nachläßigkeit, in Beförderung seines

und der Seinen Glück; ein Zug, der sich auf das Selbstgefühl

seiner Unabhängigkeit gründet.
9) Timidität, nicht Furchtsamkeit, die ihm nicht zuläßt, sich

mit ansehnlichen Partikularen monarchischer Staaten auf
einem vertrauten Fuß einzulassen.

19) Der aus dieser Timidität entspringende Nachtheil in Ne¬

gotiations, Bündnissen und Verträgen.
11) Egoismus, der immer mehr anwächst und endlich

das allgemeine Wohl Helvetiens untergraben
wird, der mit Zeit und Gelegenheit aus unsern

Tagsatzungen Reichstäge, und aus unsern Rathsversammlungen

Observationscorps machen wird.
12) Abneigung oder Zuneigung zu etwelchem unsrer mächti¬

gen Nachbarn, die immer machen, daß was der Eine will,
der Andre mit aller Macht z» verhindern trachtet. — „Ich



24

wollte, fegt er l;inju, id) hatte mich geirrt in manchem

fünfte biefer Schilberung; bann erff würbe ich mir'S jur
wahren Gbre red;nen, in HefDetien geboren unb erjogen

ju fein; wie wohl wir mit atten unfern gestern nod; im*

mcr ein 95tufter für anbere Rationen bleiben."

Rid)t unt'ntereffant ift nun bie Schilberung beS Rational*
cbarafterS einjclner Äantone:

„SBir fönnen of;ne ©efabr fagen, baß ber Rationaldjaraf*
ter beS 3ürd)erS eine eigene geßigfcit fei, bie ftch burch nichts

irre machen faßt, baß ein 3ürd)er weniger als fein ?Rcnfd;

auf ©otteS weitem Grbboben (unb foUte er breißig 3abre lang
unter einem fremben Hünniet leben) frembe Sitten annimmt,
unb baß überijaupt fein Gbarafter nod) mehr afS feine Sage

ibn jum Vorßge unter unferm republifaniffbcn SBefen heffiinmt

ju haben fefieint. Vom Verner fonnte man fagen, baß ber

ächte ariffofrattfd;e ©eiff bei ifim unter atlen arißofratifd)cn
Staaten am ineiffen herDorfffdjt, baß eS unbegreiftid; iff, wie

unter fo Derffbiebencn unb oft Dernacfiläßigten ^principicit Don

Gbucation bennoch jebeS ©lieb beS StanbeS, fo halb cS er*

wählt iff, fo pünftfid) baS Seinige ju 2fufred;tbaftung beS ge*

meinen SiiffemS beiträgt unb baß ffeber fein 2luSfänber be*

greifen fann, wie anfdmttfidje falte 3uriicfhaftung ßd; fo fet;r
in benen Veamteten beS Staates mit ber berabtaffenben fo*
pularität Dereinbaren fann." —

©er Sujerner würbe unS ein WatjreS Veifpiel geben,

wie bie Selbßerbaftung bie Derfd;iebenffcn ©elfter ber Repu*
bfif Dereinen unb bie ttngleicbfte ©enfungSart in Derfchiebencn

fünften ßch bennod) in ein ©anjeS jufammenfchmefjen unb
eine Ginigfeit berDorbringen fann, bie um fo febägbarer ift,
als eS ganj ftdjer aisbann am fchwerften hält, ein unpartei*
ifd;eS nüglid)eS 9J?itgfieb beS Staates ju fein, wenn DertbeilteS

3ntcreffc bie 2ßagfcbale halb auf biefe, halb auf jene SCrt fich

neigen mad)t.

©ie brri bemofratifdjen «ftantonc, bic bic erften Stifter
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wollte, setzt er hinzu, ich hätte mich geirrt in manchem

Punkte dieser Schilderung; dann erst würde ich mir's zur

wahren Ehre rechnen, in Hclvetien geboren nnd erzogen

zu sein; wie wohl wir mit allen unsern Fehlern noch

immer ein Muster für andere Nationen bleiben."

Nicht uninteressant ist nun die Schilderung des

Nationalcharakters einzelner Kantone:

„Wir können ohne Gcfahr sagen, daß der Nationalcharcck-

ter des Zürcher s eine eigene Festigkeit sei, die sich durch nichts

irre machen läßt, daß ein Zürcher weniger als kein Mcnsch

auf Gottes weitem Erdboden (und sollte er dreißig Jahre lang
unter einem fremden Himmel leben) fremde Sitten annimmt,
und daß überhaupt sein Charakter noch mehr als seine Lage

ihn zum Vorsitze unter unserm republikanischen Wesen bestimmt

zu haben scheint. Vom Berner könnte man sagen, daß der

ächte aristokratische Geist bei ihm unter allen aristokratischen

Staaten am meisten hervorsticht, daß es unbegreiflich ist, wie

unter so verschiedenen und oft vernachläßigten Principici! von
Education dennoch jedes Glied des Standes, so bald es

erwählt ist, so pünktlich das Scinige zu Aufrechthaltung des

gemeinen Systems beiträgt und daß sichcr kein Ausländer
begreifen kann, wie anschauliche kalte Zurückhaltung sich so sehr

in denen Beamteten des Staates mit der herablassenden

Popularität vereinbaren kann." —
Der Luzerner würde uns ein wahres Beispiel geben,

wie die Selbsterhaltung die verschiedensten Geister der Republik

vereinen und die ungleichste Denkungsart in verschiedenen

Punkten sich dennoch in ein Ganzes zusammenschmelzen und
eine Einigkeit hervorbringen kann, die um so schätzbarer ist,

als es ganz sicher alsdann am schwersten hält, ein unparteiisches

nützliches Mitglied des Staates zu sein, wenn vertheiltes
Interesse die Wagschale bald auf diese, bald auf jene Art sich

neigen macht.

Dic drci dcmokratischen Kantone, dic die ersten Stifter
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uitferS be(Detifd;eu greiftaateS waren, habeuS ßd;er am fd;wer*

ften, um hei jegigen antipopttlaren 3eiten ihren Rationaltba*

raftcr ju erhalten, ©ennoct) bemerft man bei ibnen einen in*

iterit Sinn, ber faß mehr als bloß ein Rationafcharafter iff.
3war finb ihre Sagen einanber itid;t aleid), aber bod) ift (ßnb)

Rad;giehigfeit für ben SOSiUcn ber 9D?ef;rbeit ber Ration, Vieg*
famfeit unter ben Vud;ffaben bes ©efegeS, alte patriard)afifd)e
©aftfret'bcit unb gäbt'gfeit, fid; in jebe Sitte ju febiden, bie

ihnen abgeforbert wirb, 3üge, bie fie unb nur fie aUein rief;*

ttg febilbem."
2ßie febr inbeffen bic fcbwetjerifd)e Rationalität ©efabr

laufe, burd) frembe Sitte Derbrängt ju Werben, fpriebt ber Ver*

faffer in gofgenbem auS:

,,©ie SarDe ber frattjöfifd;en Bienseance, bie ganj Gtt*

ropa fo [äd;ertid;cr SSeife für'S ©eftcht genommen bat, berft

nicht nur unfre Vfößen, fonbern auch einen großen Stbeil unfrer
eigentt;ümlichen Vorjüge. 2Bt'r febämen unS in ben 2lugen ber

SluSlänber, baß wir noch Schweijer ßnb. Riebt nur ber Ve*

wol;ner coinmcrjicretiber Stäbte, fonbern aud) ber trorfenfte

2lriffofrat will mit franjmännifcben Sitten, fowie mit franj*
niännifcher 9Robe prangen, ©ie alte SebenSart wirb Deracbtet

unb mit ibr bie biebere RaiDität unb bie rebliche Ginfatt Der*

roffeter Daterlänbifdier ®ebräud;e. Slud) wenbet man aüe 95?übe

an, auS unfern SBcibern, bie ebebent warfere Hausmütter unb

uitDerbroffene Grjicberincn ber erffen 3ugenb waren, pafffDe

®efeUfa)afterincn ju maa)en, bie ben falben Xag, amüfiren unb

ben anbern halben Xaa, ainüffrt werben muffen, trauriger
2BecbfeI, ben wir getroffen haben!" — Unb nun entwirft ber

Verfaffer auf ben ©runblagen ber Don Vonßetten aufgeffeUten

gragen ein Vilb über bie bamafige Grjiebung in Vafef, baS

unS wieber ben guten Veobacbter unb ben benfenben Wann
Derräth. 2lucb hier ffet;t er in ber Reformation unb bem ba*

Mira) Derantaßten Slbjtig Dieter Gbefn auS unfrer Stabt eine

Urfachc ber Veränberttng, aueb in ber Grjiebung. „©atn ge*
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unsers helvetischen Freistaates waren, Habens sicher am schwersten,

um bei jetzigen antipopularen Zeiten ihren Nationalcha-
raktcr zu erhaltcn. Dennoch bemerkt man bei ihnen einen

innern Sinn, dcr fast mehr als bloß ein Nationalcharakter ist.

Zwar sind ihre Lagen einander nicht gleich, aber doch ist (sind)

Nachgiebigkeit für den Willcn der Mehrheit der Nation,
Biegsamkeit unter den Buchstaben des Gesetzes, alte patriarchalische

Gastfreiheit und Fähigkeit, sich in jede Sitte zu schicken, die

ihncn abgefordert wird, Züge, die sie und nur sie allein richtig

schildern."
Wie sehr indessen die schweizerische Nationalität Gcfahr

laiisc, durch fremde Sitte verdrängt zn werden, spricht der
Verfasser in Folgendem aus:

„Die Larve der französischen Liensösnv«, die ganz
Europa so lächerlicher Weise für's Gesicht genommen hat, deckt

nicht nur unsre Bloßen, sondern anch einen großen Thcil unsrer

eigenthümlichcn Vorzüge. Wir schämen uns in den Augen der

Ausländer, daß wir noch Schweizer sind. Nicht nur der

Bewohner commcrzicrender Städte, sondern auch der trockenste

Aristokrat will mit franzmäiinischen Sitten, sowie mit franz-

männischer Mode prangen. Die alte Lebensart wird verachtet

und mit ihr die biedere Naivität und die redliche Einfalt
verrosteter vaterländischer Gebräuche. Auch wendet man alle Mühe
an, auS unsern Weibern, die ehedem wackere Hausmütter und

unverdrossene Erzicherincn der ersten Jugend waren, passive

Gesellschafterinnen zu machen, die den halben Tag amüsiren nnd

den andern halben Tag amüsirt werden müssen. Trauriger
Wechsel, den wir getroffen haben!" — Und nun entwirft der

Verfasser auf den Grundlagen der von Bonstetten aufgestellten

Fragen ein Bild über die damalige Erziehung in Basel, das

uns wieder dcn guten Beobachter nnd den denkenden Mann
verräth. Auch hier sieht er in der Reformation und dem

dadurch veranlaßten Abzug vieler Edeln aus unsrer Stadt eine

Ursache der Veränderung, auch in dcr Erziehung. „Ganz ge-
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wifi, fagt er, gab ber Vorjug, ben anbere angefebene Vürger an
ber Gbetn Statt, bie unfre Wauern Dertaffen hatten, erhicften,
bein ©eiff ber Racheiferung einen gewiffen Schwung, ber für
ben Slugenbficf wot)ltl)ätig war." — ©od), meint er, gab unS

ber ftrcnge ängfffid;e Sinn unfrer erftcn auf bie ©laubenSän*

berung eingetretenen «firdjenfebrcr nod; eine 3eit lang einen

Slnftria) Don „bänglid;cr Religioßtät", woraus man gerne ben

erften ©runb ju unfrer Sectcnfiebhabcrei herleiten tnöd;te

3minerbt'n waren bamalS aufgebtül;te Wänuer bie gührer beS

Staates, ©ie Unt'Dcrfität Warb mit neuen Cebrfräften befegt
unb bie Schufen trefflich eingeriefitet. „ SobttbätigeS Vifb!
ruft Rebner auS: Warum bift bu nicht aud; noch Vilb ber

fpätern 3ufunft?"
©er Verfall ber UniDerfität ftcht unferm Verfaffcr

oben an unter ben Urfachen beS allgemeinen Verfalles.
„Werfur würbe ber mächtige ©egner für biejenigen, bie ffch

bem ©ienße SlpoUS unb WinerDenS geweiht hatten." ,,©ie
^Parteien entjweiten ffch, bie ©elfter erbitterten ftch unb beibe

£beile litten baburd), wie eS bei jebetn Swifte gefchiebt, jeber

auf feine 2lrt gfeiehDiel."
Run beginnt eine Sdfflberitng ber VaStcr Grjiebung Don

ber SBiegc an. ©er Verfaffer ift mit Ronffeau bcfannt unb

ffnbet eS baber nötbig anjuinerfen, baß bei unS bie «ffr'nbcr nod;

gewiegt, unb metff noch eingebttnben werben, baß ffe Vrci be*

fommen it. f. w. Gr mißbilligt eS nicht, baß man franjößfcfie

ÄinbSmägbe bafte, tun bie «ftinber früh an bie franjöftfcfie
Wunbart ju gewöhnen, fabelt eS aber gar febr, baß hefonbcrS

bie ©roßeitern t'bre lieben ©roßfinber mit Räfchcreien geiffig
unb pht)ftfcfi ju ©runbe richten. Radjbem er bann Don ber

erften häuSlicfien Grjief;iutg unb ben «flleinfinberfcbuleit (wel*
eher Rame bainafs freilich noch nicht befannt war) gebanbett,

foinint er auf bie öffentlichen Sefiuten ju reben, bie er aber

nicht für aüe aleid) jwedbienlicb hält; int ©egentbeit rebet er

unter Uinffänben ber sPriDateru'ebung baS 2Bort, wobei frei*
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miß, sagt er, gab der Vorzug, den andere angesehene Bürger an
der Edeln Statt, die unsre Mauern verlassen hatten, erhielten,
dem Geist der Nacheiferung einen gewissen Schwung, der für
den Augenblick wohlthätig war." — Doch, meint er, gab uns
der strenge ängstliche Sinn unsrer ersten auf die Glaubensänderung

eingetretenen Kirchenlehrer noch eine Zeit lang einen

Anstrich von „bänglicher Religiosität", woraus man gerne den

ersten Grund zu unsrer Sectcnliebhabcrei herleiten möchte

Immerhin waren damals aufgeblühte Männer die Führer des

Staates. Die Universität ward mit neuen Lehrkräften besitzt

und die Schulen trefflich eingerichtet. „Wohlthätiges Bild!
ruft Redner aus: warum bist du uicht auch noch Bild der

spätern Zukunft?"
Dcr Verfall der Universität ficht nnscrm Verfasscr

oben an unter den Ursachen des allgemeinen Verfalles.
„Merkur wurde der mächtige Gegner für diejenigen, die sich

dem Dienste Apolls und Minervens gewciht hatten." „Die
Parteien entzweiten sich, die Geister erbitterten sich und beide

Theile litten dadurch, wie es bei jedem Zwiste gcschicht, jeder

auf seine Art gleichviel."
Nun beginnt eine Schilderung dcr Baslcr Erziehung von

der Wiege an. Der Verfasser ist mit Rousseau bekannt nnd

findet es daher nöthig anzumerken, daß bei uns dic Kinder noch

gewiegt, und meist noch eingebunden werden, daß sie Brei
bekommen u. s. w. Er mißbilligt es nicht, daß man französische

Kindsmägde halte, um die Kinder früh an die französische

Mundart zu gewöhnen, tadelt es aber gar sehr, daß besonders

die Großeltern ihre lieben Großkinder mit Näschereien geistig

und physisch zu Grunde richten. Nachdem er dann von der

ersten häuslichen Erziehung und den Kleinkinderschulen (welcher

Name damals freilich noch nicht bekannt war) gehandelt,
kommt er auf die öffentlichen Schulen zu reden, die er aber

nicht für alle gleich zweckdienlich hält; im Gegentheil redet er

unter Nmständcn der Privaterziehuug das Wort, wobei frei-
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liri; Diel auf ben Sehrer aufonunc. ,,©ic mciffen unfrer Sehrer,

fagt er, finb angebenbe Xbeoloa,en, bie außer benen für ihren

fünftigen Veruf unmittelbar notbwenbigen Stubien gar Wenig

)in'ffcufd;aftlid)e Menntniffc mit fid; tragen. Sogar bie fo noth*

wcnbige franjöftfdjc Sprache heßgen ihrer Wenige in einem nur
erträglichen ©rabc. ©aß fie Sßritleute unb WagiftratSperfo*
neu erjichen foUeu, fäUt ihnen um fo feftener ein, ba ße ge*

mciniglich felbft fehr wenige usage du monde haben, unb eS

wirffid; baS erffemaf iff, baß ich bore, baß WagiffrarSpcrfonen
unter bein Scepter ber ^äbagogif eigentlich gebilbet werben."

„2öaS ben ©ang beS wiffcnfcbaftlidxn Unterrta)tS betrifft,
beißt eS weiter, fo fann id) eben nidjt fagen, baß baS Unent*

bebrltdjc bem Gntbehrtt'ehen immer Dorangejogen werbe. 2lud)

fichtS mit unfrem Unterricht in biefem Stüde noch nicht fon*

berlirh ncuinobifa) auS. SSBaS unfre Väter gelernt haben, baS

lernen wir aud); wobei biefe anffngen, ba fangen wir auch

an. 2öaS fie nid;t lernten, lernen wir feiten ober fpät. ©aS
Satein wirb immer als eine Hauptfacbe getrieben unb Pflicht*

mäßig wieber Dcrgcffcn wegen bein Gfet, ben man am müh*

fainen ©äuge biefeS GrlemenS hatte." „3m ©runbe, fährt er

fort, ift'S jiemlicb unbeftüninbar, was eigentlid) ttotbwenbig ju*
erft ober erft fpäter erlernt werben foU. 3ß man einmal ei*

nig, waS man eigentlid) Wiffen foll, fo ift'S eben fo flug,
bie 3eit beS GrlemenS nad) ben Umßänben efnjuricfiten, afS

bic Sernmafcfiinc ber Republif tn ein politifcb* päbagogifd;eS
VorfSborn ju jwingen."

21uf bie grage, wie bie bödjftwiebtige 3eit Dom 15. bis
25. SebenSjabr jugebraebt werbe, bemerft Sarafin, man febe

biefer grage an, baß fie Don einem Verner ^atricier foinme;
benn nur einem foleben fönne eS in bie Seele fommen, baß

man eigentlich gar nichts fein fönne, bis man ein StanbeS*

glieb werbe unb baß wir pfticbtmäßig müßig gefjen muffen, bis
unS ber Stanb ernäbren fönne. „Vet unS t'ff'S, ®ott fei ©anf,
nid)t fo. 2Bir finb alle nur gemeine Spießbürger, aber wir
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lich viel auf den Lehrer ankomme. „Dic meisten unsrer Lehrer,

sagt er, sind angehende Theologen, die außer denen für ihren

künftigen Beruf uninittelbar nothwendigen Studicn gar wenig
wissenschaftliche Kenntnisse mit sich tragen. Sogar die so

nothwendige französifchc Sprache besitzen ihrcr wenige in einem nur
erträglichen Grade, Daß sie Weltleute und Magistratspersonen

erziehen sollen, fällt ihnen um so seltener ein, da sie

gemeiniglich selbst sehr wenige usaZ« cku mondo haben, und es

wirklich das erstemal ist, daß ich höre, daß Magistratspersonen
unter dem Scepter der Pädagogik eigentlich gebildet werden."

„Was den Gang des wissenschaftlichen Unterrichts betrifft,
heißt es weiter, so kann ich eben nicht sagen, daß das
Unentbehrliche dein Entbehrlichen immer vorangezogen werde. Auch

sichts mit unsrem Unterricht in diesem Stücke noch nicht
sonderlich neumodisch aus. Was unsre Väter gelernt haben, das

lernen wir auch; wobei diese ansingen, da fangen wir auch

an. Was sie nicht lernten, lernen wir selten oder spät. Das
Latein wird immer als eine Hauptsache getrieben und pflichtmäßig

wieder vergessen wegen dem Ekel, den man am
mühsamen Gange diesis Erlernens hatte." „Jm Grunde, fährt er

fort, ist's ziemlich unbestimmbar, was eigentlich nothwendig
zuerst oder erst später erlernt werden soll. Ist man einmal

einig, was man eigentlich wissen soll, so ist's eben so klug,
die Zcit des Erlernens nach den Umständen einzurichten, als
die Lernmaschine der Republik in ein politisch-pädagogisches
Bockshorn zu zwingen."

Auf die Frage, wie die höchstwichtige Zeit vom 15. bis
25. Lebensjahr zugebracht werde, bemerkt Sarasin, man sehc

dicfer Frage an, daß sie von einem Berner Patricier komme;
denn nur einem solchen könne es in die Seele kommen, daß

man eigentlich gar nichts sein könne, bis man ein Standesglied

werde und daß wir pflichtmäßig müßig gehen müssen, bis
uns der Stand ernähren könne. „Bei uns ist's, Gott sei Dank,
uicht so. Wir sind allc nnr gcmeinc Spießbürger, aber wir



28

nähren ben Stanb, unb nicht ber Staub uns. ©ieß macfit

aud), baf wir mit unfrer Griftenj wirtf;fd)aftlid)er ju 2ßerfe

geben muffen unb nicht bis inS 25. 3abr bem Vaterlanb mit
berfelben jur Saft werben fönnen.

3m 15. 3abr wäbfen wir geincüügtid; einen Stanb ober

haben ihn gewählt. Sinb Wir «taufteute, fo treten wir ju
Haufe ober außerwärts bie Sehrjeit an. 3m 18ten ift fte ge*

meiitiglid) geenbet unb wir arbeiten atSbann noch als Haub*

fungSbebiente in freinben Gomptoiren ober helfen ju Haufe bie

Däterlid)e Hanbfung fortführen. Wit unb Dor 25 3abren finb
wir gemeiniglich fd;on etabfirt unb größtentl;eilS »erbeiratbet.

Sßäblen wir bie Stubicn, fo fahren wir fort bis ju ihrer VoU*

enbung, unb finb wir Hanbwerfer (man rümpfe bie Rafe nid;t;
aud) bie Hanbwerfer finb bei unS eine febr angefebene Wen*

fd)enart, wenn ße eS fein woUen) fo Derfolgen wir unfern Vc*

ruf bt'S ju einem Gtabliffeinent, baS gewöhnlich jiemfid; früh
beginnt, unb finb wir Äünftter, fo iff bura) ^rätenftonen beS

nie erfättfid; befriebbaren ^ublifiunS aud; für unS geforgt,

baß unS fein ®raS unter ben güßen waebfe. Uebcrbaupt finb

wir mit 24 3abren münbige unb tt>abtfäf;t'ge Vürger unb fön*

nen für aUe Gbreiiamtcr, bie unfrer Sage gemäß finb, mitfpie*
feit. GS ift bei unS nichts Ungewöhnliches einen 25jäl;rigen
IProfeffor auf bem «ftatbeber fteben ju fehen. 2lud; ffgen wir
um biefe 3eit fd;on oft im großen Ratl; unb Diele junge tbä*

tige Wänncr, bic früf; in ben innern Rau) foinmen, beweifen,

baß man eben nicht muffe auf ber Rürffebr feiner 3abre fein,

um bein Vaterfanb wichtige ©ienße feiffen ju fönnen.

©ie jehnte ber gragen führt ber Verfaffcr auf bic Vilbung
im SluSlanbe. Hier rebet er, Don feinem Stanbpunfte auS,

bein fogenannten 2Brifcblanbe baS 2öort; benn, fagt er: „unfre
Sage unb bie äußre Rotbwenbigfcit jwingt unS, Wenn wir feine

Schuften fein wollen, bie franjößfcfie Sprache tbeoretifd; unb

praftifd) ju fennen unb unS in berfelben rein unb gejiemenb

auSbrücfeu ju fönnen." Run aber ift er überzeugt, baß man

nähren den Stand, und nicht der Stand uns. Dieß macht

auch, daß wir mit unsrer Eristenz wirthschaftlicher zu Werke

gehen müssen und nicht bis ins 25. Jahr dem Vaterland mit
derselben zur Last werden können.

Jm 15. Jahr wählen wir gemeiniglich einen Stand odcr

haben ihn gewählt. Sind wir Kaufleute, so treten wir zu

Hause oder außerwärts die Lehrzeit an. Jm 18ten ist sic

gemeiniglich geendet und wir arbeiten alsdann noch als Hand-

lungsbediente in fremden Comptoiren odcr helfen zu Hause die

väterliche Handlung fortführen. Mit und vor 25 Jahren sind

wir gemeiniglich fchon etablirt und größtenteils verheirathet.
Wählen wir die Studien, so fahren wir fort bis zu ihrer
Vollendung, und sind wir Handwerker (man rümpfe die Nase nicht;
auch die Handwerker sind bei uns eine sehr angcsehene

Menschenart, wenn sie es sein wollen) so verfolgen wir unsern Beruf

bis zu einem Etablissement, das gewöhnlich ziemlich früh
beginnt, nnd sind wir Künstler, so ist durch Prätcnsionen des

nie ersättlich befriedbaren Publikums auch für uns gesorgt,

daß uns kein Gras unter dcn Füßcn wachse. Uebcrhaupt sind

wir mit 24 Jahren mündige und wahlfähige Bürger und können

für alle Ehrenämtcr, die unsrer Lage gemäß sind, mitspielen.

Es ist bei uns nicbts Ungewöhnlichcs cincn 25jährigcu
Professor auf dem Kathedcr stchcn zu schcn. Auch sitzen wir
um diese Zeit schon oft im großen Rath und viele junge thätige

Männer, die früh in den innern Rath kommcn, bewciseu,

daß man eben nicht müsse auf der Rückkehr seiner Jahre sein,

um dem Vaterland wichtige Dienste leisten zu können.

Die zehnte der Fragen führt der Verfasser auf die Bildung
im Auslande. Hier redet er, von seinem Standpunkte aus,
dem sogenannten Welschlande das Wort; dcnn, sagt er: „unsre

Lage und die äußre Nothwendigkeit zwingt uns, wenn wir keine

Schuften sein wollen, die französische Sprache theoretisch und

praktisch zn kennen und uns in derselben rein und geziemend

ausdrücken zu können." Nun aber ist er überzeugt, daß man
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oaS granjöfifcfie in unfern Wauent nicht DoUfoinmen erlernen

fönne: eS fei beffer, meint er, baS äSaffcr an ber etwaS cnt*

fcrnten OueUe ju trinfen, als eS burd) fdnnugfge unb leicht

ju Dcrftopfenbe Äanäle in feine Dier f fable ju leiten. — Slber

auch fonß empfiehlt er ben Vefud) beS JtuStanbeS unb jwar
nid;t nur bein Kaufmann, fonbern aUett Stänbcn. „©er ©e*
(ehrte muß, wenn er nicht einfeitig bleiben wt'tf, auswärtige
Unt'Derßtäten befuchen (waS eben bamalS weit feftener gefebab

als jcgt) ber Hanbwerfer feine üffianberjabre DoUenben unb ber

«ftünfffer außer bein roben HefDetien ben weid;ern Sfg ber alles

befedenben ©rajien auffueben." 2lud; baS frühe Heiratben
nimmt unfer Verfaffer in Schug, Weil er barin eine ©arantie
ber beffern Sitten fiebt; ben fremben «ftriegSbienff hält er aber

niebt geeignet, eine Grjie(;ungSfcbuIe für unfre Witbürger ju
ju werben; nur biejenigen, bie ßch einen Veruf barauS ina*

d;en, erwählen benfelben, unb eS würbe fd;werffd; ein Ungfücf
fein, Wenn wir tn biefem Stürf mehrere Rad;abmer f;ätten.

2ßaS aber an unfern Sitten befonberS gerühmt wirb, iff
bic Slrbeitfainfeit. „ Gin Wüßiggänger tn Vafel, beiU eS, (ff
baS abfcbeutia)fte Unbt'ng, baS je bte Ratur tn ihrem 3»rn
herDorgebracht t;at. Von ©Ott unb Wenfd)en muß er Derlaf*

fen fein, um bis ju biefer aUerunerträglia)ffen ber Unarten

berabgefunfen ju fein Slllgemeiner Scbaubcr beim Slnblirf ei*

neS fotcfjen UnwefenS iff baS ©efübl jebeS rebfieben VürgerS
unb jcber wünfdjt, baß bte Wauem etneS Spt'tafS, ber Don

beinjent'gen, ber für unglüeflieh Dcrarmte Vürger erbaut wäre,

abgefonbert fein müßte, feinen 2lnblirf jebein Sluge Derbergen

fönnten."

So febr inbeffen ber Verfaffer ben Wüßiggang Derahfcheut,

fo febr meint er, baß für Demünftigc Grf;oIung beffer geforgt
fein foftte, unb hier fagt er: eine beut febe Schaubühne
wäre in ber Schweij wohl ju wünfeben, aber ob ©Ott wiü,
n i d; t als Gr^iehungSmebiuin fonbern jur GuItiDirttng unfrer
beßen, febon gebifbeten Äöpfe, unb er ineint, baß eine ^PreiS*
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das Französische in unsern Mauern nicht vollkommen erlernen

könne: es sei besser, meint er, das Wasscr an der etwas
entfernten Quelle zu trinken, als es durch schmutzige und leicht

zu verstopfende Kanäle in seine vier Pfähle zu leiten. — Aber

auch sonst empfiehlt er den Besuch des Auslandes und zwar
nicht nur dem Kaufmann, sondern allen Ständen. „Der
Gelehrte muß, wenn er nicht einseitig bleiben will, auswärtige
Universitäten besuchen (was eben damals weit seltener geschah

als jetzt) der Handwerker seine Wanderjahre vollenden und der

Künstler außer dem rohen Helvetien dcn weichern Sitz der alles

beseelenden Grazici, aufsuchen." Auch das frühe Heirathen
nimmt unser Verfasser in Schuß, weil er darin eine Garantie
der bessern Sitten sieht; den fremden Kriegsdienst hält er aber

nicht geeignet, eine Erziehungsfchule für unsre Mitbürger zu

zu werden; nur diejenigen, die sich einen Beruf daraus
machen, erwählen denselben, und es würde schwerlich ein Unglück

sein, wenn wir in diesem Stück mehrere Nachahmer hätten.
Was aber an unsern Sitten besonders gerühmt wird, ist

die Arbeitsamkeit. „ Ein Müßiggänger in Basel, heißt es, ist

das abscheulichste Unding, das je die Natur in ihrem Zorn
hervorgebracht hat. Von Gott und Menschen muß er verlassen

sein, um bis zn dieser allerunerträglichsten der Unarten

herabgesunken zu sein Allgemeiner Schauder beim Anblick
eines solchen Unwesens ist das Gefühl jedes redlichen Bürgers
und jeder wünscht, daß die Mauern eines Spitals, der von

demjenigen, der für unglücklich verarmte Bürger erbaut wäre,

abgesondert sein müßte, seinen Anblick jedem Auge verbergen
könnten."

So sehr indessen der Verfasser den Müßiggang verabscheut,

so sehr meint er, daß für vernünftige Erholung besser gesorgt
sein sollte, und hier sagt er: eine deutsche Schaubühne
wäre in der Schweiz wohl zu wünschen, aber ob Gott will,
nicht als Erziehungsmedium, sondern zur Cultivirung unsrer
besten, schon gebildeten Köpfe, nnd er meint, daß eine Preis-
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fd;rift hierüber am s]3lag wäre, (©iefen ©ebanfen fül;rte er

aud) in anbern Sluffägen burd;, unb meinte nainentlid;, baß

man baS, waS man in Vafef an bic „Obeneffen" Derwenbe,

beffer an ein gutes STbeater Derwenben bürftc.) Gr bebauert

eS am Sdjfuffe nod; einmal lebhaft, baß ber Sinn für 2Bif*

fenfrhaft unb Äunß nod) febr wenig gewedt fei. ,,©ie UnDer*

tragfamfeit jWtfcben ben sPoIittfern unb ber in Sd;Iummer Der*

funfenen Unt'Derßtät", bie Slbneigung ber uteiffen «ffaufleutc

gegen bie Sßiffenfcbaften, Don ber er jebod) hofft, baß fte nicht

auf bie Jlinbcr fich fortpflanje, ßnb ihm eine Hauptquelle beS

UebefS. Gine weitere Urfad;e aber, warum ber Srhermomctcr

ber Vilbung fo nicbcrftct;e, finbet er in ben £abafScoUegfen

(«Kämmerlein), welche oft brei fd;önc Stunben beS SlbenbS

wegnebnten, wo wir bloß Degetircn unb wobei wir ben Xl)ex*

mometer aufbcin ©cfrierpunft erbaltcn. Gr bebauert eS, baß

biefe Sitte aud) wieber auf bie Söhne übergebe, inbem fd;on

junge Seilte Don 16—17 3abren biefe £abafScoUegien fid) ex*

lauben, bie bod; l;öd;ßcnS nur GrhofungSßuuben für mübe ge*

arbeitete HauSDäter unb Staatsmänner fein foUten. Gin wei*
tereS Hinberniß ber Slufffärung finbet unfer Verfaffer auch

tn beut 2ßad;Stbum ber „Herreui;utifa)en «f?ird;e"; bod) iff er

bt'Uig genug, aud) baS ©ute berfelben anjuerfennen. „SBärcn
bie mebrern ©lieber, fagt er, biefer fonff fo eDangelifcb fanf*
ten Mixa)e für baS gefeUfd;afttid;c Sehen toleranter unb weniger
einfeitig, fte würben ßd; fid;er baburd; noch refpectabler ntadjeu

unb ffch unb ben 3brigen ben 2ßeg nicht Derfperren, beut

Staate unb ber ©efeUfcbaft wirffich nüglid) ju fein." — Scf;ließ*

fid; bfirft er auf ben ©eiff 3felinS, Don beffen Söirfimg er

fchöncre unb befferc 3eiten noch nicht jwar ben Söhnen, aber

ben Gnfefn Derfprt'cfit.

©erne hätte id) aud; nod; auS ben übrigen Sluffägeu Sa*
raffnS Gtnt'geS mitgetbeift, wenn id) nid;t fürchten müßte, ju
cnnüben. So Derbienten bie ©ebanfen über ben Stanb
eines ÄaufmannS nod) jegt gefefen ju werben; hefonoerS

schrift hierüber am Platz wäre. (Diese» Gedanken sührte cr

auch in andern Aufsätzen durch/ und meinte namentlich, daß

man das, was man in Basel an die „Obenessen" verwende,
besser an cin gutcs Theater verwenden dürfte.) Er bedauert

es am Schlüsse noch einmal lebhaft, daß der Sinn für
Wissenschaft und Kunst noch schr wenig geweckt sei. „Die Unver-

tragsamkeit zwischen dcn Politikern und der in Schlummer
versunkenen Universität", die Abneigung der meisten Kaufleutc

gegen die Wissenschaften, von der cr jedoch hofft, daß sic nicht

auf die Kinder sich fortpflanze, sind ihm eine Hauptquclle dcs

Uebels. Eine weitere Ursache aber, warum der Thermometer
der Bildung so »icderstche, findet cr in den Tabakscollegien

(Kämmerlein), wclche oft drci schöne Stunden dcs Abends

wcgnehmcn, wo wir bloß vegctircn und wobci wir dcn

Thermometer auf dcm Gefrierpunkt erhalten. Er bedauert cs, daß

dicsc Sitte auch wieder auf die Söhnc übergehe, indem schon

junge Leute von 16 — 17 Jahren diese Tabakscollegien sich

erlauben, die doch höchstens nur Erholungsstunden für müdc
gearbeitete Hausväter und Staatsmänner scin solltcn. Ein
weiteres Hinderniß dcr Aufklärung fiudct unsir Verfasser auch

in dcm Wachsthum dcr „Hcrrcnhutifchen Kirche"; doch ist cr

billig genug, auch das Gutc dcrfclbcn anzuerkemicu. „Wärcn
die mehrern Glieder, sagt er, dieser sonst so evangelisch sanften

Kirche für das gesellschaftliche Leben toleranter und weniger
einseitig, ste würden stch sicher dadurch noch respectablcr machen

und sich und den Ihrigen den Weg nicht versperre», dem

Staate und der Gesellschaft wirklich nützlich zu sein." — Schließlich

blickt er auf den Geist Jfelins, von dessen Wirkung er

schönere und bessere Zeitcn noch nicht zwar de» Söhnen, aber

dcn Enkeln verspricht.
Gerne hätte ich auch noch aus den übrigen Aussätzen

Sarasins Einiges mitgetheilt, wenn ich nicht fürchten müßte, zu

ermüden. So verdienten die Gedanken über den Stand
eines Kaufmanns noch jetzt gelesen zu werden; besonders



31

aber enthält ein Sluffag unter beut £itd: „Veffer weitig,
als nichts" unb ein ähnlicher über bie 2tufwanbSgefege man*
d;eS S£reffficbe über unfre ffäbtifcben Sitten unb @ewof;nheiten;
namentlich werben gewiffe Wißbräuche beS gefeüigen unb bauS*

bättcrifd;en SebenS, bie nod; bis auf biefe Stuitbe fid) nod; niefit

ganj auS unfern Ginricbtungeit Dertoren haben, mt't 2öal;rbeft
unb Humor gefd;(lbert. 0 2lüe(n eS mag an bem ViSberigcn
genügen. Unb nur noch ein 2luffag auS fetner geber foü unS

ben Uebergang bahnen ju ben greunben. GS (ff bt'eß ferne

3ürcherre(fe tut October 1779. Sffitr laffen ihn (mit wenig

2luSlaffungen) am beßen felbft erjählen; um ü)n auch Don fei*

ncr humoriftifcfeeit unb geinutblieben Seite rennen ju lernen,

Mrdjtrreife.

2lin 7. October warS, als wir unS 2l6enbS um 3 Uf;r,
mein 2Seib unb id; nebff unferin 8 V2jährigen Vuben getir in
eine «Kutfcfie paeften unb nach Stein fuhren, um bort ju über*

nachten, ©en anbern Worgett um 6 Uhr fuhren wir wieber

fort über ben neuen Vögberg, ber jum Grffaunen eines 3eben,

ber bie alte Straße befahren hat, nun fo fcfiön unb eben iff,
baß man ihn ohne Vorfpann befteigen fann. 3u Vrugg mach*

ten wir eine Viffte bei Hm. Schuttbeiß 3iuunermann unb

eitten nod) nach Vaben jum Wittageffen. 2lfS Wir bei SGBin*

bifeh über bie Reuß fuhren, froch eS meinem «Kutfeber, ber mich

Diel batte erjählen hören, auf, bei meinem Vuben aud) ben

Hißorifer ju inad)en. ©ort oben fing er an, in biefer «Kirche

liegt auch Giner begraben — „©aS ift bie «Kirche ju äöinbifd),
HanS!" fagte id). „3a, Herr, baS weif) id) wohl, bort fuhr
id) DorigeS 3abr ben 2lbt Hermann bin unb ber hat ntir'S ge-

jeigt." — „23aS gejeigt?" — „©ort an ber Grfe ber «Kirche

1) ätucfj ein Stuffao über bie Slbnbungen (fiebe Oriefl»ed)fet 9!re. 3.) gegen Süfifi ift

bemertenSicertb.
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aber enthält ein Anfsatz unter dem Titel: „Besser wenig,
als nichts" und ein ähnlicher über die Aufwandsgesetze manches

Treffliche über unsre städtischen Sitten und Gewohnheiten;
namentlich werden gewisse Mißbräuche des geselligen und

haushälterischen Lebens, die noch bis auf diese Stunde sich noch nicht

ganz aus unsern Einrichtungen verloren haben, mit Wahrheit
und Humor geschildert. ') Allein es mag an dem Bisherigen
genügen. Und nur noch ein Aufsatz aus seiner Feder soll uns
den Uebergang bahnen zu den Freunden. Es ist dieß seine

Zürcherreise im October 1779. Wir lassen ihn (mit wenig

Auslassungen) am besten sclbst erzählen; um ihn auch von
seiner humoristischen und gemüthlichen Seite kennen zu lernen.

Mrcherreise.

Am 7. October wars, als wir uns Abends um 3 Uhr,
mcin Weib und ich nebst unserm 8/zjährigen Buben Felir in
eine Kutsche packten und nach Stein fuhren, um dort zu
übernachten. Den andern Morgen um 6 Uhr fuhrcn wir wieder

fort über den neuen Bötzberg, der zum Erstaunen eines Jeden,
der die alte Straße befahren hat, nun so schön nnd eben ist,

daß man ihn ohne Vorspann besteigen kann. Zu Brugg machten

wir eine Visite bei Hrn. Schultheiß Zimmermann und

eilten noch nach Baden zum Mittagessen. Als wir bei Windisch

über die Reuß fuhren, kroch es meinem Kutscher, der mich

viel hatte erzählen hören, auf, bei meinem Buben auch den

Historiker zu machen. Dort oben sing er an, in dieser Kirche

liegt auch Einer begraben — „Das ist die Kirche zu Windisch,

Hans!" sagte ich. „Ja, Herr, das weiß ich wohl, dort fuhr
ich voriges Jahr den Abt Hermann hin und der hat mir's
gezeigt." — „Was gezeigt?" — „Dort ander Ecke der Kirche

1) Auch ein Aufsatz über die Ahndungen (siehe Brieswechfel Nro, Z.) gegen Füßli ist

bemerkenswerth.
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ift er auSgebaucit, hat gar einen närrifd;en Rainen. — „He,"
an ber Gife ber Äird;e iß ein WercuriuS." — „ 3a, Herr,
juff ber WercuriuS." — 2ßir übergeben bie weitere Reife unb

ben erften Gmpfang in 3ürid;. ©ie Reifenben begaben fid)

aleid) ben fofgenben Xaa, früh um 7 Uhr ju SaDater, ber

nod) in ber Racbttnüge ßch betreffen ließ unb bei bein baS

grübffürf eingenommen warb. — „Sein sJ5orträt Don Waler
güßli iß febr fchön unb in einer großen Wattier nach ber 2lrt
Don Hannibal Garacci gemalt. SaDater (ff mir ba nüht offen,

nicht begriffen genug, fonbern ju traurig unb unjufrieben
(bealiftrt; wie eS wohl manche Woinentc bei ihm geben mag,
baS aber nicht feinen Hauptcharafter macht, ©iefer güßli ift
SaDaterS befonberer grettnb. Gr foU eine fo befonbere ©e=

fd;icflichfeit unb gertfgfeft (in 3rid)nen haben, baß (hm SaDa*

ter anbot, er woUe ihm jwei neue Sottt'Sb'or für baSjenige geben,

waS er ihm jeben Worgen Dor bem grübffürf jeitfinen würbe,

güßli aber, ber ßd; niefit nid;t gerne gcnt'ren läßt, fagte ihm:
„Vrubcr! bu wirft mit ber 3eit nod; frol; fein, wenn bu eu
nen Sinn ober ein Vein Don mir baff." SaDaterS grau, fie
wir bei biefer ©etegenbet't näher fennen lernten, ift eine gute,
fanfte, liebreiche unb äußerff einpfitibfame grau, bic ju gleicher

Seit in einem engem 3irfel eine trefflia)c ©efeltfcfiafterin iff.
.Run einige Vefud;c, unter anberm auf ber 2Bafferfird;e,

wo cS Don ber Vüße HeibcggerS beißt, fie fige auf ihrem mar*
lnorueu gußgeffeU „wie ein grofefi auf einem ©cid;cl."

SlbenbS ein Vcfud; bei ©eßner. ©iefer war febr offen uiic
rebetc Diel über bic beutfd;e Sitteratur unb febmäbte wt'ber baS

ewige Sbafefpearfftren unfrer beutfd)cn ©enicS; er fagte,
bie ©cutfd;eu jäuinen baS ^Pferb bei'in Sd;wanjc auf, weil ße

wigig ju fein anßitgen, ehe bie Sitteratur eine ffehenbe gönn
erlangt hatte.. Gr rebetc fernerS Don bem (sie) ©ewalt ber

ißoblrcbenbclt unb fagte, er bätte mit bem Ueberfeger g)oungS

einige 3eit gelebt, uub Don feiner bünbigen Slrt Dorjufefen, bie

bewunberiuigSwürbt'gften groben gefehen."

ist cr ausgehauen, hat gar eine» närrischen Namen. — „He."
an der Ecke der Kirche ist ein Mercurius. " — „ Ja, Herr,
just der Mercurius." — Wir übergehen die weitere Reise und

den ersten Empfang in Zürich. Die Reisenden begaben sich

gleich den folgenden Tag früh um 7 Uhr zu Lavater, der

noch in der Nachtmütze sich betreffen ließ und bei dem das

Frühstück eingenommen ward. — „Sein Porträt von Maler
Füßli ist sehr schön und in einer großen Manier nach der Art
von Hannibal Caracci gemalt. Lavater ist mir da nicht offen,

nicht begeistert genug, sondern zu traurig nnd unzufriede»

idealisirt; wie es wohl manche Momente bei ihm geben mag,
das aber nicht seinen Hauptcharaktcr macht. Dicscr Füßli ist

Lavaters besonderer Freund. Er soll cinc so besondere

Geschicklichkeit und Fertigkeit im Zeichnen habcn, daß ihm Lavater

anbot, cr wolle ihm zwei neue Louisd'or für dasfcuigc gcbcn,

was cr ihm fcden Morgen vor dcm Frühstück zeichnen würde.

Füßli aber, dcr sich nicht nicht gcrnc gciiircn läßt, sagte ihm:
„Bruder! du wirst mit der Zeit noch froh fci», wcnn du ci°

nen Arm odcr ein Bein von mir hast." LavatcrS Frau, dic

wir bci dicscr Gelegenhcit näher kennen lernten, ist eine gute,
fünfte, liebreiche und äußerst empfindsame Frau, die zu gleicher

Zeit in eincni engern Zirkel cinc trcfflichc Gesellfchaftcrin ist,

.Nun einige Besuche, untcr anderm auf dcr Wasserkirche,

wo cs von dcr Büstc Heideggers heißt, sie sitze auf ihrem
marmornen Fußgestcll „wie ein Frosch auf einem Dcichcl."

Abends cin Besuch bei Gcßner. Diescr war sehr offen unv
redete vicl über dic deutsche Litteratur und schmähte wider das

ewige Shakespearisiren unsrer deutschen Genico; er sagte,

dic Deutschen zäumen das Pferd bei'm Schwanzc auf, weil sie

witzig zu sein ansingen, ehe dic Littcratur cine stehende Form

erlangt hatte.. Er redetc ferners von dem (sie) Gewalt der

Wohlredenhcit und sagte, cr hätte mit dem Uebersetzer Joungs
einige Zeit gelebt, und von seiner bündigen Art vorzulesen, die

bewuudcrungswürdigstcii Probcn gesehen. "
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©tenftag WorgenS hörte bie ©efeUfcbaft SaDater prebi*

gen. 2öir würben, heißt eS, Don ^rofeffor Vrcitinger unb

©irector Ufteri nach ber Mixd)e begleitet, ©erabe Dor ber St.
^5eterS*«Kird;e fam unS SaDater unb feine grau entgegen, wefdie

fegterc meiner grauen einen $lag angeboten hatte. 3d) würbe

Don Vreitinger unb Ufteri nad; ber Gmporfird;e ') geführt, wo

id) gerabe gegen ber «Kanjef faß. ©ieß war baS erßemat, baß

ich SaDater prebigen borte. Sein ©ebet Dor ber ^Prebigt fagte

er nicht gut. Gr prebfgte über $f. 104. D. 24. («£>err, wie finb
beiue Söerfe fo groß unb Dief u. f. w.) unb machte barauS eine

Herbftprebigt. Seine Gintfieifung war bie ©roß e, SB eis*
beit unb ©üte ©otteS. Sein Vortrag war lebhaft unb ge*

lehrt unb feine SluSbrürfe fo eingerichtet, baß ber Ginfältige eS

gewiß Derffeben mußte, ber Spötter aber großen Stoff ju Spot*
tereien fyatte. So muß eS SaDatern immer geben fein Sehen

fang; ffug iff er faß in feiner 2lbfta)t. ©ie ^rebigt war furj
unb ber Vefdjluß feurig; bod) hätte ich Diel lieber eine eDan*

gelifebe ^Prcbigt Don ihm gebort. Sein Qdebet nad) ber >JJre*

bigt betete er mit vieler SSürbe. ©aS (sie) ©efang ohne Dr*
gel iff unvergleichlich fdjon. Rad) ber $5rebigt giengen wir ju
SaDatern u. f. w. — Rod) einige Vcfudje bei ben Wännern beS

gelehrten 3ürid). Unter biefen beben wir ben bei Vobiner
heraus. SSBir trafen, heißt eS, ben guten würbigen ©reifen
munter unb fröblieb an. Ungebeucbefte Heiterfeit ruht auf fei*

nein Vficfc unb er fielet mit taufenb greuben bem nahen ©rab

entgegen. Süßettn ich 30 ober 40 3abre alt wäre, fagte er, fo

würbe inicbS getüften nad) Gntbecfuitgen in einer neuen 2Belt

ju reifen; aber nun fiabe id) große Vcgierbc, mich nod; Diel

weiter Don 3üricb ju entfernen, um in einer beffern 2öeft meb*

rerer gäbigfeiten unb mehrerer Sinnen ju genießen. Von 2ßie*

lanb fagte er, baß aüe feine Sa)reiberei ©ewäfehe fei, unb baß

1) „S)obrtir*e" ftc&t im (Dtanufcript.

Beiträge t. vaterl. @ef*. IV.

5!

Dienstag Morgens hörte die Gesellschaft Lavater predigen.

Wir wurden, heißt es, von Professor Brcitinger und

Director Usteri nach der Kirche begleitet. Gerade vor der St.
Peters-Kirche kam uns Lavater und seine Frau entgegen, welche

letztere meiner Frauen einen Platz angeboten hatte. Ich wurdc

von Brcitinger und Usteri nach der Emporkirche ') geführt, wo

ich gerade gegen der Kanzel saß. Dicß war das erstemal, daß

ich Lavater predigen hörte. Sein Gebet vor der Predigt sagte

er nicht gut. Er predigte über Pf. 104. v. 24. (Herr, wie sind

deine Werke so groß und viel u. s. w.) und machte daraus eine

Herbstpredigt. Seine Eintheilung war die Größe, Weisheit

nnd Güte Gottes. Sein Vortrag war lebhaft und

gelehrt und seine Ausdrücke so eingerichtet, daß der Einfältige cs

gewiß verstehen mußte, der Spötter aber großen Stoff zu
Spöttereien hatte. So muß es Lavatern immer gehen sein Leben

lang; klug ist er fast in keiner Absicht. Die Predigt war kurz

und der Beschluß feurig; doch hätte ich viel lieber eine

evangelische Predigt von ihm gehört. Sein Gebet nach der Predigt

betete cr mit vieler Würde. Das (sie) Gesang ohne Orgel

ist unvergleichlich schön. Nach dcr Predigt giengen wir zu

Lavatern u. s. w. — Noch einige Besuche bei den Männern des

gelehrten Zürich. Untcr diesen heben wir den bei Bodm er
heraus. Wir trafen, heißt es, den guten würdigen Greisin
munter und fröhlich an. Ungeheuchelte Heiterkeit ruht auf
seinem Blicke und er siehet mit tausend Freuden dem nahen Grab

entgegen. Wenn ich 30 oder 40 Jahre alt wäre, sagte er, so

würde michs gelüsten nach Entdeckungen in einer neuen Welt
zu reisen; aber nun habe ich große Begierde, mich noch viel
weiter von Zürich zu entfernen, um in einer bessern Welt mehrerer

Fähigkeiten und mehrerer Sinnen zu genießen. Von Wieland

sagte er, daß alle seine Schreiberei Gewäsche sei, und daß

0 „Bohrkirche" sich, im Manuscript.

Beitrag, vaterl, Gesch, IV.
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er nid;tS Don fid) aufjuweifen babe, als feine lticblühen Gin*

ffeibungen. SLßir rebeten Dom neuen Scbwcijer Sllmanad), an

bein er eine greube ju haben fehlen unb bie ich ihm würbe ge*

nominell haben, Wenn id) if;n Dorber gelcfen hätte. — Gr nahm

für unS in biefer Sffielt jum tegtenmal Slhfehicb, wir gingen
mit Rührung fort. — RacbmittagS eine gabrt mit
SaDater nach RichterSwil. — GS war unS wobt, ia*
Datern einmal Dom Girfef feiner ©efd;äfte fort, fo ganj ohne

Störung ju genießen. Grff f;iftoriffrte er unS bie ©egenb,
bie wir fubren unb ju fahren hatten; bann fainen wir bei

einem RebbäitSIetit Dorbci, baStbm ein Vauer feiner ©emeinbe

t;at auf eigene «Koften bauen laffen, als er fich nur äußerte,

er mödüc gerne eine fleinc Retraite haben, wo er ober feine

tänbürhen Vefud;er aitSruben tonnten, unb er foU eS baju fo

nieblid) eingerichtet haben, als inan'S wünfehen fann Von

@ötf;e, Don bem er eben aus ber Sd;wcfj Vriefe crf;iclt, ba

er mit bein «frerjog Dpu äi>etinar ret'Stc, fagte er unS Diel ©u*
teS unb baß er fid) febr freue, ihn wieber ju feben; befonbere;

lobte er unS febr feine reparties; e. g. bic Slnefbote bie bret*

terne Stirn. (V)
©ann rebeten wir Don ber ^räbeftination, an bie (et) fagte,

baß tefi als ein guter GalDiniff febr ffarf glaube. „3d; aud;,

antwortete SaDater, aber mit Vorbehalt, baß ffe bic Gwigfeit
ber Hollenßrafcit nicht nad; fid) jiebe." ') So fainen wir un=

Dermerft nad) Oberrieben ju einem Sanbpfarrcr, wo SaDater

feinen orbentlicben SluSfpann bat unb wo er ben größten
£be(I feiner ^Pbt)fiogitomif gefchrt'eben hat. „SBoftt
ibr eine üöoebenftube feben " — unb führte unS jwei treppen
bod; in ein Stübd;en, wo er feine ?pht;ftognoinif empfangen

unb geboren bat. 3n biefein Stübcben unb bein baran flogen*

ben Saal finb aüe äßänbc mit ben Rainen feiner greunbe

überfchrieben. 3n bi'efen febrieb fd; ben meinen auch mit ber

li 2tffc im £eb(eieriua*er*fcben sinne.
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cr nichts von sich aufzuweisen habe, als seine nicdli'chcn

Einkleidungen. Wir redeten vom neuen Schweizer Almanach, an

dem er eine Freude zu haben schien und die ich ihm würdc
genommen haben, wenn ich ihn vorher gelesen hätte. — Er nahm

für uns in dieser Welt zum letztenmal Abschied, wir gingen
mit Rührung fort. — Nachmittags eine Fahrt mit
Lavater nach Richterswil. — Es war uns wohl,
Lavatern einmal vom Cirkel seiner Geschäfte fort, so ganz ohne

Störung zu genießen. Erst historisirtc er uns die Gegend,
die wir fuhren und zu fahren hatten; dann kamen wir bei

einem Rebhäuslein vorbei, dasihm ein Bauer seiner Gemeinde

hat auf cigenc Kosten bauen lassen, als er stch nnr äußcrte,

er möchte gcrnc eine kleine Retraite haben, wo er oder seine

ländlichen Besucher ausruhen könnten, und er soll cs dazu so

nicdlich eingerichtet haben, als man's wünschen kann Von

Göthe, von dem er eben aus der Schweiz Briefe crhiclt, da

er mit dem Herzog von Weimar rcistc, sagte er uns vicl Gutes

und daß cr sich sehr freue, ihn wicdcr zu schcn; besonders

lobte cr uns schr scine reparties; e. g. die Anekdote die

brettone Stirn.
Dann redctcn wir von dcr Prädestination, an die ich sagte,

daß ich als ein guter Calvinist sehr stark glaube. „Ich auch,

antwortete Lavater, aber mit Vorbchalt, daß sie dic Ewigkeit
der Höllenstrafen nicht nach sich ziehe." ^ So kamen wir
unvermerkt nach Obcrrieden zn einem Landpfarrcr, wo Lavater

scincn ordcntlichen Ausspann hat und wo er den größten
Theil seiner Physiognomik geschrieben hat. „Wollt
ihr eine Wochenstube schcn?" — und führte uns zwci Treppen
hoch in cin Stübchen, wo er seine Physiognomik empfangen

nnd gcboren hat. Jn diesem Stübchen und dcm daran stoßenden

Saal stnd alle Wände mit den Namen seiner Freunde

überschrieben. Jn diesen schrieb ich den meinen auch mit der
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©eDtfe auS g)ouug: „mein Triumph iff, baß ich bin. — Spie

warteten Wir auf ©r. H»g, weil er unS aber ju lang nicht

fam, fo fuhren wir fort, ©a ßden wir auS Slnlaß unfrer
Ringe auf Gbelßeinc ju reben, woran SaDater eine große

greube f;at. 2öir freuten unS jufainmen, baß eS in ber Ra*

tur ©inge gebe, wo fo Dieler SSJertb an ein fo fteineS ^Pfäg*

d;en Derborgen werben fonnte. — GinSmatS fuhr ©r. Hog
in feiner Gbaife bei uns Dorbei. 2Bir fliegen auS, unb SaDa*

ter fegte fid; in bfe Gbaife, um H"gen ju uns herein ju laffen.
©a würbe allerbanb Don unfrer gegenfeitigen greube gefpro*

d;en unb nad) einer SBeife flieg id) auS, um mid) ju SaDater

in bie Gbaife ju fegen, ©a ßng ich halb einen RefigionS*
bfefurS mit it;in an unb fragte ihn, ob er noch nie über ben

Xext geprebigt hätte: Gl)r(ßuS (ff geßorben um unfrer Sünbe
WiUen unb auferßanbcn tun unfrer ©erecfitfgfett Willen. Refn,
fagte er, gcrabeju nie, aber über äbnlübe Waterten Dt'cl. Von
biefem fünfte tarnen Wir auf SrbtoffcrS jwei Gpiffeln ju re*

ben, wo er fid) febr freute unb mir fagte, er habe eine britte
Gpißet an Stünotbcum gemacht, um bie Sebren ber ReligionS*
Derberher tyaulo in ben Wunb jur SSt'berlegung ju legen,

©ieß führte unS auf bie ©ifficuttät aUer GontroDerS; man

muffe nur auf baS ^tägeben jurtteffominen, fagte SaDater, Wo

man nebeneinanber ftel;en fönne; j. G. tun einen Socinianer
baS Verbtenft Gbrifti eingefteben ju tnadjen, wäre ein Vei*
fpiel eines tugenbbaften Wenfchen, ber fich burd; äußerß gütige
unb uneigennügige Hanbfungen bie ©unft eines ©roßen ju
©unffen Slubrer erwerben fönne mit Dielem Succeß unb be*

ffänbiger Räberrürfung ju gebraud;en. ©aitn crjäbltc er mir
unterfchiebtiche Veifpiete Don 3ufriebcnbrit unb 3utrauen auf
©Ott bei etlichen feiner ©emeinbSgenoffen; juerft Don einer

armen contracten grau unb ihrem Wanne, ber in HerjenS*
unfchulb mit ihr gelebt habe, bann Don einer gebörlofen ffax*
renn, bte ihm jüngft ein Sieb Don einer gebörlofen grau ge*

forbert habe. — Run Gütiges über ben Vcfiid) in RidfferS*
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Devise aus Aonng: «mein Triumph ist, daß ich bin. — Hie
warteten wir anf Dr. Hotz, weil er uns aber zu lang nicht

kam, so fuhren wir fort. Da sielen wir aus Anlaß unsrer

Ringe auf Edelsteine zu reden, woran Lavater eine große

Freude hat. Wir freuten uns zusammen, daß cs in der Natur

Dinge gebe, wo so vieler Werth an ein so kleines Plätzchen

verborgen werden könnte. — Einsmals fuhr Dr. Hotz

in seiner Chaise bei uns vorbei. Wir stiegen aus, und Lavater

setzte stch in die Chaise, um Hotzen zu uns herein zu lassen.

Da wurdc allerhand von unsrer gegenseitigen Freude gesprochen

und nach einer Weile stieg ich aus, um mich zn Lavater

in die Chaise zu setzcn. Da fing ich bald cmen Religions-
diskurs mit ihm an und fragte ihn, ob er noch nie über den

Tert gepredigt hätte: Christus ist gestorben um unsrer Sünde
willen und auferstanden um unsrer Gerechtigkeit willen. Nein,
sagte er, geradezu nie, aber über ähnliche Materien viel. Von
diesem Punkte kamen wir auf Schlossers zwei Episteln zu
reden wo er sich sehr freute und mir sagte, er habe eine dritte
Epistel an Timothcum gemacht, um die Lehren der Religions-
verderber Paulo in den Mund zur Widerlegung zu legen.

Dieß führte uns auf die Difficultät aller Controvers ; man

müsse nur auf das Plätzchen zurückkommen, sagte Lavater, wo

man nebeneinander stehen könne; z. E. nm einen Soci'nianer
das Verdienst Christi eingestehen zu machen, wäre ein Beispiel

eines tugendhaften Menschen, der sich dnrch äußerst gütige
und uneigennützige Handlungen die Gunst eines Großen zu

Gunsten Andrer erwerben könne mit vielem Succeß und

beständiger Näherrückung zu gebrauchen. Dann erzählte er mir
unterschiedliche Beispiele von Zufriedenheit und Zutrauen auf
Gott bei etlichen seiner Gememdsgenossen; zuerst von einer

armen contracte» Frau und ihrem Manne, der in Herzens-
Unschuld mit ihr gelebt habe, dann von einer gehörlosen
Pfarrerin, die ihm jüngst ein Lied von einer gehörlosen Frau
gefordert habe. — Nun Einiges über dcn Besuch in Richters-
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wil in bea ©r. H"g Haufe unb über bic Rücffabrt nad;

3üricfi, bie weniges 3ntercffanteS barbietet, ©er Slbenb Würbe

in SaDaterS Haufe jitgebracbt mit betn Vetrachten Don «Kupfer*

fftchen. Rur nod) eine Slnefbote jum Sd;Iuß, bic jugleid) ben

Sd)fuß unfrer Gharafteriffif SarafinS bilben mag. — „Vei
£ifd;e befam id) ') mit ©eßner einen Streit über Schtoffcrn,
beut er 2ßtg unb Verftanb abfpred;en woüte unb ba ta) ihm
nichts brattS geben ließ, fo fdjlug mir grau ©eßner auf bte

Sichfei unb fagte: „eS t'fl meiner Scel' eine greube,
3t;r greunb 511 fein."

3nbeiu wir nun ju biefen greunb en SarafinS über*

geben fo werben wir Don ber Slrt unb ©cftalt biefer greunb*
febaft ein DorläußgeS Vilb ju entwerfen fudjen, ehe wir bte

Velege baju dt ben Vrtefcn aufweifeu.

Sa)on auS bem Vi'Sberigcn gebt (;erDor, tafi baS Verl;ält*
niß SaraßnS ju feinen litterartfdjcn greuitbcn ein f;öd)ft Der*
traulicfieS unb namentfid; baS ju ^feffel unb SaDater,
fowie aud) eine 3eitlang ju Schloffer ein iutiineS war, unb

jwar fo febr, baß bie innerßen SebenSfäben eines 3eben mit
benen beS Sittbern jufaminenbingen. RtcfitS gebt (11 bein äu*

ßern ober tiinern Sehen beS Gincn ober Slnbern VcbcutfaineS

Dor, baS ntebt tu Vrtefen mftgethctlt unb burrbgefproeben würbe.

Hatten ße bod) unter anberm gewiffe Stttnben beS £ageS
ntiteütanber Derabrebet, wo fie einer an ben anbern benfen

woUten! Slud; waren ße fämintlid) burebeinanber burd) ©e*

Datterfrfiaft geiftfich Derfd;wiftert, unb ftanben auf bem Dertratt*
lieben guße beS © tt, baS fogar mitunter auf bie grauen über*

ging. Rur bie erßen unter ben Dor^aitbeneu Vriefen, bie Wir

Km fetijenbcii Ta>i, ben 12. October.
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mil in des Dr. Hotz Hause und über dic Rückfahrt nach

Zürich, die weniges Interessantes darbietet. Der Abend wurde

in Lavaters Hause zugebracht mit dem Betrachten von Kupferstichen.

Nnr noch eine Anekdote zum Schluß, die zugleich den

Schluß unsrer Charakteristik Sarasins bilden mag. — „Bei
Tische bekam ich >) mit Geßner einen Streit über Schlossern,

dem cr Witz und Verstand absprechen wollte und da ich ihm
nichts draus gehen ließ, so schlug mir Frau Geßner auf die

Achsel und sagte: „cs ist mcincr Scel' cinc Freude,
Ihr Freund zu scin."

Indcm wir nun zu diesen Freunden Sarasins
übergehen so werden wir von der Art und Gestalt dieser Freundschaft

cin vorlausiges Bild zu entwerfen suchen, ehe wir die

Belege dazu in den Briefen aufweisen.

Schon aus dcm Bisherigen geht hervor, daß das Verhältniß

Sarasins zu seinen litterarischen Freunden ein höchst

vertrauliches und namentlich das zu Pfeffel und Lavater,
sowie auch eine Zeitlang zu Schlosser ein intimes war, und

zwar so schr, daß die innersten Lebensfäden eines Jeden mit
dcncn des Andern zusammenhingen. Nichts geht in dem

äußern odcr inncrn Leben des Einen odcr Andern Bcdcutsamcs

vor, das nicht in Briefen mitgetheilt und durchgesprochen würde.

Hatten sie doch unter anderm gewisse Stunden des Tages
miteinander verabredet, wo sie einer an den andern denken

wollten! Auch waren sie sämmtlich durcheinander durch

Gevatterschaft gcistlich verschwistert, und standen auf dem vertraulichen

Fuße des D u, das sogar mitunter auf die Frauen überging.

Nur die ersten unter den vorhandenen Briefen, die wir

Am I>lgk,idr„ rc» I?, Octobcr,
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als bte GtitleitungSfäbeu betrad)ten fönnen, bewegen ftd; noct)

tu bem ceremotüeUen Sie; bann gebt eS in 3br unb enblt'a) in
©u über. Ueher bie erften frettnbfcbaftffcben -Berührungen Sa*
raftnS mit sPfeffcf unb SaDater fehlt eS mir an Rotijen. ®ewif)
ift, baß bie Scftmjnactjer ©efeUfcbaft wefenttict) jur Sd;Iingung
unb geftigung beS VanbeS beigetragen bat. — GS iß nun

natürlich, baß ein großer £beil beS VriefwecfifelS einen rein

familiären Gbaraftcr bat, unb wenn eS febon an beut Vrief*
wedjfel jwifcfien Sd;iüer unb @ötf;e gefabelt worben ift, baß

alle HäuSIidjfeiten, wie fie bei anbern ehrlichen Wenfd;en auch

Dorfoinmcn, bem ^ublifuin mitgetbeift worben finb, fo wirb
man ftd; bei ben Diis minorum gentium nod; weit me^r in
Stobt nehmen muffen, aus ben gebetinen Slrdn'Den ber 2Bod)en*

unb «Kinberffube bie bifiort'fcbe Stötffenfcbaft bereiftem ju woüen;
obwohl ber ädjte Hiftorifer uns gerne jugeben wirb, baß auch

Don jenen Stuben auS mitunter wiUfointnene Streiflichter auf
baS Dor aUer 2ßdt liegenbe SlrhritSfdb eines WanneS faUen

fönnen. VefonberS aber, wo bei innerer Ueberctnfffinmung
ber Seelen bie äußere Sageber greunbe eine Derfcfit'ebene ift,
ba wirb auch biefeS SBechfelDerhäftniß Don Rebinen unb ®e*

ben, hier im Seiblicfien, bort im ©eiftigen, niebt ohne Vebeu*

tung bfeiben bei ben SßecbfrifäUen beS SebenS, benen aud) bie

greunbfdjaft ber Gbelffen ausgefegt ift. Unb hier nimmt benn

Sarafin als ber Gngdwirtb eine nicht unbebeutenbe Stelle ein;
ba nicht nur fein ©ach unb fein Xifd), fonbern aud; nicht

feiten feine «Kaffe bat auSl;etfen muffen, wenn eS an bem ei*

nen unb bem anbern Orte gebrad). Unb fo hüben bie oft geift*
reich, oft febr tafonifd; abgefaßten OttartierbiUetS unb Slnteibe*

begehren ber geiftigen Rotabilt'täten jener 3eit einen nicht un*
beträchtlichen £brif ber Gorrefponbenj. VefonberS wirb ffch

unS SaDater auch Don biefer Seite in feiner ganjen ©enia*

lität urigen. Unb mit ihm maa)en wir beim ben Slnfang.
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als die Einleitungsfäden betrachten können, bewegen sich noch

in dem ceremoniellen Sie; dann geht es in Ihr und endlich in
Du über. Ueber die ersten freundschaftlichen Berührungen
Sarasins mit Pfeffel und Lavater fehlt es mir an Notizen. Gewiß
ist, daß die Schinznacher Gesellschaft wesentlich zur Schlingung
und Festigung des Bandes beigetragen hat. — Es ist nun

natürlich, daß ein großer Theil des Briefwechstls einen rein

familiären Charakter hat, und wenn es schon an dem

Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe getadelt worden ist, daß

alle Häuslichkeiten, wie sie bei andern ehrlichen Menschen auch

vorkommen, dem Publikum mitgetheilt worden sind, so wird
man sich bei den vii» minorum gentium noch weit mehr in

Acht nehmen müssen, aus dcn geheimen Archiven der Wochen-

und Kinderstube die historische Wissenschaft bereichern zu wollen;
obwohl der ächte Historiker uns gerne zugeben wird, daß auch

von jenen Stuben aus mitunter willkommene Streiflichter auf
das vor aller Welt liegende Arbeitsfeld eines Mannes fallen
können. Besonders aber, wo bei innerer Uebereinstimmung
der Seelen die äußere Lage dcr Freunde eine verschiedene ist,

da wird auch dieses Wechselverhältniß von Nehmen nnd

Geben, hier im Leiblichen, dort im Geistigen, nicht ohne Bedeutung

bleiben bei den Wechselfällen des Lebens, denen auch die

Freundschaft der Edelsten ausgesetzt ist. Und hier nimmt denn

Sarasin als der Engelwirth eine nicht unbedeutende Stelle ein;
da nicht nur sein Dach und sein Tisch, sondern auch nicht

selten seine Kasse hat aushelfen müssen, wenn es an dcm

einen und dem andern Orte gebrach. Und so bilden die oft geistreich,

oft sehr lakonisch abgefaßten Quartierbillets und

Anleihebegehren der geistigen Notabilitäten jener Zcit einen nicht

unbeträchtlichen Theil der Correspondenz. Besonders wird sich

uns Lavater auch von dieser Seite in semer ganzen Genialität

zeigen. Und mit ihm machen wir denn den Anfang.
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Savattt.

GS wäre überffüßig, über 3öl;anu Gafpar SaDater (geb.
1741 mithin ein 3al;r älter als Saraßn), eine biograpbifd)e

Sft'jje DorauSjufd;irfen. ©ie Sitteratur über ihn ift fo reid;,
bie Urtbeile über ihm, bis auf ©etDüutS hinunter, ßnb fo

Derfd;ieben, baß eS eine eigene Slrbeit crforberte, ben Dorbait*

benen Stoff aufs Rette ju fübten unb ju orbnen. 3d) erinnere

nur baran, baß in unfrer ©efeUfcbaft felbft fd;on baju ein

fchöner Slnfang gemacht worben ift, ber hoffentlich nid;t ein

bloßer Slnfang bleiben Wirb.') — 2öaS wir hier aus ber Sa*
raßnifchen Gorrefponbenj mittbeilen, mag l;öd;ftenS einige Vei*

träge jur Gharafteriffif beS feltenen WanneS geben. Sd;on
bie äußere ©cßalt ber Dorbanbenen Vriefe iß inerfwürbig.
©ie Wenigftcn finb Vriefe in einem obeittlid;en Vrieffonnat,
meiff fletite 3ettelcben (Chiffons) in ©uobej, in Scbcj ober

«Kärtcfien mit Ginfaffungen unb Ranbfchnörfeleieii aller Slrt; bis*
weilen aud; mit einer fcfioit im Voraus gebrurften RanienS*

unterfcbrift. Gin fotd;eS «Kärtd;en hatte einff SaDater (1780),
voabrfcbetnlirt) in ber 3erffreuung, uiibefcbrieben an Sarafin ge*

fchirft; biefer füllte ben weißen Raum über betn Rainen burd)
ein finniges VerScfien auS unb fanbte cS an SaDater juriief.

3a) 6'nb3unterfa)riebeiter 6efa)eine,

2)aß ia)r3 mit ©Ott unb 3)("enfd;en ebrlid; meine,

Unb meitten'S bie ÜNenfcfcen nicht immer gut mit mir,
Tant pis pour eux: maS fann icb bafür?

3ofiann Gafpar SaDater.

©ie Vriefe finb meiff febr fafonifcfi abgefaßt; in Senten*

jen, an benen SaDater reich war unb Don benen ich einige mit*

theiie, wie fie mir in bie Hanb foinmen:

„(SS gefiört jum 3dtalter ber Humanität, inhuman 51t fein."

t) 3n einem (Bortrage pon (Dr. @*enfe(. — 3?crc|(. au* (Sttjtr, National-

litierotnr, 2te ?(uflat|c. 2v 3?anb. S, «9 ff.
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Lavater.

Es wäre überflüßig, über Johann Caspar Lavater (geb.
1741 mithin ein Jahr älter als Sarasin), eine biographische

Skizze vorauszuschicken. Die Litteratur über ihn ist so reich,

die Urtheile über ihn, bis auf Gervinus hinunter, stnd so

verschieden, daß es eine eigene Arbeit erforderte, dcn vorhandenen

Stoff aufs Neue zu sichten und zu ordnen. Ich erinnere

nur daran, daß in unsrer Gesellschaft sclbst schon dazu ein

schöner Anfang gemacht worden ist, der hoffentlich nicht ein

bloßer Anfang bleiben wird. ') — Was wir hier aus der Sa-
rasinischen Correspvndenz mittheilen, mag höchstens einige
Beiträge zur Charakteristik des seltenen Mannes geben. Schon
die äußere Gestalt der vorhandenen Briefe ist merkwürdig.
Die wenigsten stnd Briefe in einem odentlichen Bricfformat,
meist kleine Zettelchen (OdiSons) in Duodez, in Sedez oder

Kärtchen mit Einfassungen und Randschnörkelcien aller Art;
bisweilen auch mit einer schon im Voraus gedruckten

Namensunterschrift. Ein solches Kärtchen hatte einst Lavater (1780),
wahrscheinlich in der Zerstreuung, unbeschrieben an Sarasin
geschickt; dieser füllte dcn weißen Raum übcr dem Namen durch

ein sinniges Verschen aus und sandte cö an Lavatcr zurück.

Ich Endsunterschriebener bescheine.

Daß ichs mit Gott und Menschen ehrlich meine,

Und meinen's die Menschen nicht immer gut mit mir,
'känt pis pour «ux. was kann ich dafür?

Johann Caspar Savater.

Die Briefe find meist sehr lakonisch abgefaßt; in Sentenzen,

an denen Lavater reich war und von denen ich einige

mittheile, wie sie mir in die Hand kommen:

„Es gehört zum Zeitalter dcr Humanität, inhuman zusein."

t) In einem Vortrage von Dr. Schenkel. - Vcrgl, „nck, 'Kelze,, Nation« l-
titteratnr, Zte Anflöge, 2, Band. S, »g ff.
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„Seilte, bie nie recht haben, haben immer reftt."

„3ft in bem ÜHenfcben nicht ©Ott, fo iß fein ©Ott in bem

«§immel."

„2BaS geffttebt, iß baS sBefte was geffteben fann, unb mer

baS ®efd;chene ntftt efirt mie ©Ott, ber glaubt feinen ©Ott."

„Seme ©rofjeS mirfen burd; «ffletneS in beiliger Siebe."

©ergleiften Sprüd;e, halb aufgeflebt, halb ba, halb bort

jerßreut in bie Grfe einer Vignette gefrigett, ließen fid) nod;

Diele inittl;eilen; eS mag an bem SSBenigen genügen.

Slua) in Verfen würbe mitunter gefcbrieben, halb ernft,
halb launig. Von fegtrer Slrt finb brei GmpfebluitgSfarten
an Sarafin, bie SaDater furj nacheinanber an einem Sage ben

15. October 1787 auSfteUen mußte; bie erfte heißt:
„SSaS SaDater bir fftltft, mirb liebreift angenommen,
SCBie mid) nimm auf Orell, o fönnt' ift felber foinmen.

©ie jweite:
3ft, Schreiber biefeS fftrieb ein Vriefften bir fo eben,

2BaS tbut'S? eS wirb nur wahr; mer fiat, bem mirb gegeben.

3ft fenbe jmeitenS bir, <§erjlieber Saraßn

J&errn guftS im c§of Don ÜWainj, ein grofieS Violin !"
©ie britte:

«&ier noch <§err SDcater Schwan ') er jeiftnet fanft unb fefte,

SDer guten SDinge brei -- am (Snbe fommt baS 33efte."

©aß SaDater mit ©etebrten unb «Künfitern Don ganj Gu*

ropa in Verbtnbung ftanb, fain aud; feinen greunben ju gut,
fei es, baß er ihnen bie perfönfifte Vefanntfftaft berfelben Der*

frbaffte ober it)nen boft ein 2öort über fte fftrieb. Sluft an

Sarafin fftreibt er gefegentfid) feine Urtheile über Wenfften
unb Vüfter. So über ben Waler £ifcbbein (17. Wai 1781)

1) Spater gab fi*P tni* bet Meinte ti'nqirt tvav.
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„Leute, die nie recht haben, haben immer recht,"

„Ist in dem Menschen nicht Gott, so ist kein Gott in dem

Himmel."

„Was geschieht, ist das Beste was geschehen kann, und wer

das Geschehene nicht ehrt wie Gott, der glaubt keinen Gott,"

„Lerne Großes wirken durch Kleines in heiliger Liebe. "

Dergleichen Sprüche, bald aufgeklebt, bald da, bald dort

zerstreut in die Ecke einer Vignette gekritzelt, ließen sich noch

viele mittheilen; es mag an dem Wenigen genügen.

Auch in Versen wurde mitunter geschrieben, bald ernst,

bald launig. Von letztrer Art sind drei Empfehlungskarten
an Sarasin, die Lavater kurz nacheinander an einem Tage den

15. October 1787 ausstellen mußte; die erste heißt:

„Was Lavater dir schickt, wird liebreich angenommen,
Wie mich nimm auf Orell, o könnt' ich selber kommen.

Die zweite:

Ich, Schreiber dieses schrieb ein Briefchen dir so eben,

Was thut's? es wird nur wahr; wer hat, dem wird gegeben.

Ich sende zweitens dir, Herzlieber Sarasin

Herrn Fuchs im Hof von Mainz, ein großes Violin! "

Die dritte:
Hier noch Herr Maler Schwan ') er zeichnet fanft und feste,

Der guten Dinge drei — am Ende kommt das Beste,"

Daß Lavater mit Gelehrten und Künstlern von ganz

Europa in Verbindung stand, kam auch seinen Freunden zu gut,
sei es, daß er ihnen die persönliche Bekanntschaft derselben

verschaffte oder ihnen doch ein Wort über sie schrieb. Auch an

Sarasin schreibt er gelegentlich seine Urtheile über Menschen

und Bücher. So über den Maler Tischbein 17. Mai 1781)
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unb jwar eingeleitet burch ein Vegebren, baS bei SaDater fei*

ten fehlte: „Vcrfd;affe mir bod) ebeffenS fftwarje «Kreibe Don

ber beftmögliften, bie bu befommen fannft. 5Bir haben ben

iinDcrgteid;Iid;en Waler Sifftbcin bei unS, ber fie brauchen

möd)te. ©aS ift bod) nun einmal ein Wann, ber meinem

3beale Don s)Jorträtiren fo nabe fonttnt, baß ift mid) inner*

Iid; unwertb ad;re, mift Don ihm malen ju laffen. Gr matt
einen «Kopf in SehenSgröße Don mir, ber ©ott wei^, beffer

wirb, als aUeS, waS ich je fogar in Vafel Don Holbein
gentalt gefehen. (SaDater liebt bcfanntfid; bie Hyperbeln.)

2ßie febr ßd; SaDater beffrebte, auch Jüngern Äünfffern
aufjuhetfen unb it)nen Sfrbeit ju Derfftaffen, iff befannt. So
fftreibt er im RoDember 1784 an Saraßn:

„3n wenigen Sagen fontint ein ^Porträtmaler Stumpf
Don 3ürich nad; Vafef, ein Stnfänger, fo fe(;r man cS fein

fann, fftüfttern, Iangfatn, trorfen, fo Diel bu willß; aber

eS wirb ct'nft waS auS beut Wenffften, wenn er ermuntert
unb unterßügt wirb. 3d) jäfile barauf, baß bu ihm bei*

neu «Kopf wcnigßenS bergebeff, unb ibn bte unb bort einpfef;*

leff. Wach bir bie greube, einein fünftig großen Porträtmaler
ber Grffe außer feinem Vaterlanb gefeffen ju fein unb bie un*
reife Rohbeit feines ^JinfelS gebulbet unb burd; biefe ©itfbung
ihn ffton etwaS Derfeinert ju haben, ©er Wenfd; ift unter

mannigfaltigem ©ritcf. GS liegt mir red;t baran, baß er burd;
Srübfat inS Steid) ber «Kunft unb greibeit eingebe."

Slebnlicl; Derwenbet ßft SaDater für ®efet;rte. So mcl*

bet er einmal Sarafin im Vertrauen, baß ffch ein ebler 3üng*
fing gefunben babe, ber burd) ihn (SaDater) bem nothlcibenbeu

WaguS auS Rorbcn, Hamann, 4000 £blr. jum ©efftenf fenbe.

— ©elegcntlifte Rotijen über Stilling, ©ötbc, bie StoübergS,
3oüifofer, Spalbing begegnen wir b^ unb ba. — Von ^Pfeffel

l;eißt es einmal (12. Wai 1789): *PfeffelS ttrbane, attiffte, in
aUen fünften comme il laut ©ebiftte finb nun meine unb
meiner gamilie WittagSgewür*e. Sollte bic 2ße!t nicht biefem
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»nd zwav cingclcitct dnrch ein Begehren, das bei Lavater selten

fehlte: „Verschaffe mir doch ehestens schwarze Kreide von

der bestmöglichen, die du bekommen kannst. Wir haben den

unvergleichlichen Maler Tischbein bei uns, der sie brauchen

möchte. Das ist doch nun einmal ein Mann, der meinem

Ideale von Porträtircn so nahe kommt, daß ich mich innerlich

»»werth achte, mich von ihm malen zn lassen. Er malt
einen Kopf in Lebensgröße von mir, der Gott weiß, besser

wird, als alles, was ich je sogar in Basel von Holbein
gemalt gesehen. (Lavater liebt bekanntlich die Hyperbeln.)

Wie sehr stch Lavater bestrebte, auch jüngern Künstlern

aufzuhelfen und ihncn Arbeit zn verschaffen, ist bekannt. So
schreibt er im November 1784 an Sarasin:

„Jn wenigen Tagen kommt ein Porträtmaler Stumpf
von Zürich nach Basel, cin Anfänger, so sehr man es sein

kann, schüchtern, langsam, trocken, so viel du willst; aber

cs wird cinst was ans dem Menschen, wenn cr ermuntert
nnd unterstützt wird. Ich zähle darauf, daß du ihm deinen

Kopf wenigstens hergebest, und ihn hie und dort empfehlest.

Mach dir die Freude, einem künftig großen Porträtmaler
der Erste außer feinem Vaterland gesessen zu fein nnd die

unreife Rohheit seines Pinsels geduldet und durch diese Duldung
ihn schon etwas verfeinert zu haben. Der Mensch ist untcr
mannigfaltigem Druck. Es liegt mir recht daran, daß er durch

Trübsal ins Reich der Kunst und Freiheit eingehe."

Achnlich verwendet sich Lavater für Gelehrte. So meldet

er einmal Sarasin im Vertrauen, daß sich ein edler Jüngling

gefunden habe, der durch ihn (Lavater) dcm nothlcidenden

Magus aus Nordcn, Hamann, 4000 Thlr. zum Geschenk sende.

— Gelegentliche Notizen übcr Stilling, Göthe, die Stollbergs,
Zollikofer, Spalding begegnen wir hie und da. — Von Pfeffel
heißt es einmal (12. Mai 1789): Pfeffels urbane, attische, in
allen Punkten «omme il tsut Gedichte sind nun meine und
meiner Familie Mittagsgewürze. Sollte die Welt nicht diesem
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3uDenal*Hüraj ein ©enfinal ftiften ') — Sluft ber unglürf*
liehe Senj, Don bein wir fpäter nod; reben werben, nimmt feine

Stbeilnabme in Slnfprttd). „Senj lenjrit noft bei mir" fftreibt
er in feinem erften nod; Dorbanbenen Vriefe an Sarafin Dom

Sluguft 1777 unb im ©ecember beffdben 3abreS: „Senjen

muffen wir nun Ruhe fd;affen, eS iff baS einjige Witte! ihn

ju retten, ihm aüe Sftulben abjunefyinen unb ihn ju flriben."
—' Später aber ffteint er ihn aufgegeben ju haben. So
fftreibt er 1780 an Sarafin:

©laub mer ein Ran (Sump) ift, bleibt ein Rarr (Sump)

3u SBagen $ferb' unb gufje.

35rum, Sruber, glaub' an feinen Starren' (Sutnpen)

Unb feines Rarrett (Sumpen) 93uf?e.

Fiat applicatio auf gfreunb S j.
©aß SaDaterS unb feiner greunbe ©utmütbigfett häufig

Don ©füdSrittern mißhrauftt würbe, läßt ffch benfen, unb hat

fid) nur ju febr erwabrt. Slber iff eS niftt ebfer, ffft burd)

folfte Grfat;rungen ben ©lauben an bie Wenfftbeit niftt
trüben ju laffen, als if)it muthtoS aufjugeben? So tyatte $a*

Dater an Sarafin einen einmaligen Wönft, ber 55roteftant ge*

worben war, empfohlen unb ber nachher burd) einen ©efb*
unb Ubrenbiehftabl feinen Söobltbätern it)re Siebe Dergatt. Sa*

Dater fftreibt barüber ein halb ffterj*, halb crnftbafteS ©ebiftt
im 3ahre 1789:

20aS mar ein fftlimmer Streift, ben Sarbi unS gefpielet,

3)a{j er mit ©elb unb ©otb unb Uhren lief baDon,
3)en eitetn SBeiberfreunb hob' ift am SßufS gefüfelet, -

35oft niftt ben Ubrenbieb, ben Sügner unb Jhtjon.
QBaS ift bann nun ju tfiun, mein lieber Sarafin?
3ft benfe, bu unb ift, wir faffen forgloS ihn,

I) diu fo(*v« ift f*ou poi „Vibrcn pon (iolmar au« in ?lnica,ii!ici cjcbiacbt tporben;

aber bie ^ebrminiiumc ««on l«lfi liaben bic Sluöiuhvtina. jurtiöigefdjoben.
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Juvenal-Horaz ei» Denkmal stiften? ') — Auch der unglückliche

Lenz, von dein wir später noch reden werden, nimmt seine

Theilnahme in Anspruch. „Lenz lenzelt noch bei mir" schreibt

cr in seinem ersten noch vorhandenen Briefe an Sarasin vom

August 1777 und im December desselben Jahres: „Lenzen

müssen wir nun Ruhe schaffen, es ist das einzige Mittel ihn

zu retten, ihm alle Schulden abzunehmen und ihn zu kleiden."

— Später aber scheint er ihn aufgegeben zu haben. So
schreibt cr 1780 an Sarasin:

Glaub wer ein Narr (Lump) ist, bleibt ein Narr (Lump)

Zu Wagen, Pferd' und Fuße.

Drum, Bruder, glaub' an keinen Narren (Lumpen)

Und keines Narren (Lumpen) Buße.

?i»t svplicsti« auf Freund L. z.

Daß Lavaters und seiner Freunde Gutmüthigkeit häusig

vo» Glücksrittern mißbraucht wurde, läßt sich denken, und hat
sich nnr zu sehr erwahrt. Aber ist es nicht edler, stch durch

solche Erfahrungen den Glauben an die Menschheit nicht

trüben zu lassen, als ihn muthlos aufzugeben? So hatte
Lavater an Sarasin einen ehmaligen Mönch, der Protestant
geworden war, empfohlen und der nachher durch einen Geld-
und Uhrendiebstahl seinen Wohlthätern ihre Liebe vergalt.
Lavater schreibt darüber ein halb scherz-, halb ernsthaftes Gedicht
im Jahre 1789:

Das war ein schlimmer Streich, den Sardi uns gespielet,

Daß er mit Geld und Gold und Uhren lief davon,
Den eiteln Weiberfreund hab' ich am Puls gefühlet,

Doch nicht den Uhrendieb, den Lügner und Kujon.
Was ist dann nun zu thun, mein lieber Sarasin?
Ich denke, du und ich, wir lassen sorglos ihn.
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©ofiiti er miU; mill et juni Sügenpapa fliebn, ¦ • •

3)oft wollen meiSlift mir barauS bie Sebre jiebn,
3)aß SiebenSmürbigfeit mit fftmiegfamen ©ebärben

Oft auf bem ^oint — ift, (SanaiUe ju merben.

3)oft foll ber $riifef unS, ffreunb! nid;t ben hoffen ti)un,
Unb läftrin mie ein Sftelm: „ifir «&errn, ba habt i()r'S'nun,
Saßt anbre Rarrcn fid; mit ©uteStbun befaffen,

SBoItt ihr Dor aUer 9Beft eud) niftt auStaften taffen!
SCBetSt feben fofort ab, ber ?Wöiift unb (Sr=9)töiift bei&t,

«§afit jeben $roSeU;t, als mie ben böfen ©eift!"
3)aS, SSruber! mär' ju arg, unb mär' Dom 3iet gefftoffen
Unb auS bem factum mehr, als fift gebüfext, gefftfoffen.
3)er alte Schalt foU nicht bie c§öUenfreub' erleben,

3)afj fatt unb matt mir fein, jum ©eben unb — Vergeben,
3Bir moUen ftm, mill'S ©Ott! noft mand;en hoffen fpielcn

Unb an bem Srj-Äujon burft SBoblftun 'S ÜJcittblein fühlen.
SIIS Goinmentar baju beißt eS bann nod; in ^rofa: „jd)

läftte gerne lieber, wenn ift weinen unb flud)en möchte, ba*
mit ift niftt weine unb ffud;e. ©er Sfturf foll burd; 3ürift
gegangen fein, aber er ließ fid) nichts merfen. Gr bauert mid;

boft; er hat wiber feine Ratur gebanbelt."
2ßir tonnten nod; äf;nlifte Slnefootcn aufführen, ©aß übri*

genS SaDater nicht nur für Slnbrc, fonbcrn auch mandjmal in al*

ler RaiDetät für ßd; felbft bie greunbe anjugeben Derftanb, aud;ba*
Don finben ßft merfwürbige Veifpide. Seine große Siehl;aherei

für bie «Kunß, bie befonberS burch feine pbt;ftognouiifd;en Stu*
bien genährt würbe, erwedte in ihm bi( unb ba baS natürliche

©efüßen nach beut Vcßge fdjöitcr Vilber. „Gin ganj Dor*

trefflicher GhriftuSfopf Don ©uibo Rem, ober wie id) lieber

glaube Don Garlo ©olee, fo fftreibt er unterm 21. October

1786 an feinen lieben Sarafin, ber fftönftc, ben ich je noft
gefehen, nur etwaS 31t flein, fonft nah an etwaS Sßahrem —

Dortrefflift conferDirt, beut Gburfürßcn Don Wams Dor etwao

3eit um 75 Rcite*SoutWor angeboten, um bie 50, bie er brum
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Wohin er will; will er zum Liigenpapa flieh»,

Doch wollen weislich wir daraus die Lehre ziehn,

Daß Liebenswürdigkeit mit schmiegsamen Gebärden

Ost auf dem Point — ist, Canaille zu werden.

Doch soll der Teufel uns, Freund! nicht den Possen thun,
Und lächeln wie ein Schelm : „ihr Herrn, da habt ihr's'nun,
Laßt andre Narren sich mit Gutesthun befassen,

Wollt ihr Vor aller Welt euch nicht auslachen lassen!

Weist jeden sofort ab, der Mönch und Er-Mönch heißt,

Haßt jeden Proselyt, als wie den bösen Geist!"
Das, Bruder! wär' zu arg, und wär' vom Ziel geschofstn

Und aus dem Factum mehr, als sich gebührt, geschlossen.

Der alte Schalk soll nicht die Höllenfrcud' erleben,

Daß satt und matt wir sein, zum Geben und — Vergebe»,

Wir wollen ihm, will's Gott! noch manchen Possen spiele»

Und an dem Erz-Kujon durch Wohlthun 's Müthlein kühlen.

Als Commentar dazu heißt es dann noch in Prosa: „Ich
lächle gerne lieber, wenn ich weinen und fluchen möchte,

damit ich nicht weine und fluche. Dcr Schurk soll durch Zürich

gegangen sein, aber er licß sich nichts merken. Er dauert mich

doch; er hat wider seine Natur gehandelt."
Wir könnten noch ähnliche Anekdoten aufführen. Daß übrigens

Lavater nicht nur für Andre, sondern auch manchmal in
aller Naivetät für sich selbst die Freunde anzugehen verstand, auch

davon finden stch merkwürdige Beispiele. Seine große Liebhaberei

für die Kunst, die besonders durch seine physiognomischen Studien

genährt wurde, erweckte in ihm hie und da das natürliche

Gclüstcn nach dem Besitze schöner Bilder. „Ein ganz

vortrefflicher Christuskopf von Guido Ncni, oder wie ich lieber

glaube von Carlo Dolce, so schreibt er unterm 21. October

1786 an seinen lieben Sarasin, der schönstc, den ich jc noch

gesehen, nur etwas zu klein, sonst nah an etwas Wahrem —

vortrefflich consirvirt, dem Churfürsten von Mainz vor rtwas
Zcit um 75 Ncuc-Louisd'or angcboten, um dic 50, dic cr drum
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geben wollte nid;t erlaffen wirb mir, wenn ift ihn auf ber

Stelle nehme, burd; gute Vermittlung, Dermuthlift um 40 er*

laffen. Run, wefd) bimmcffftreienbe Sünbe, Wenn ift ihn fo*

fort faufte, ba ift biefe Summe nübt Derinag, unb beinahe

aud) bimmelfftreienbc Sünbe, wenn ift bieß Sftönffe, WaS

DieUeiftt bie Grbe bat (niftt baS ©roßte, niftt baS ©ranbio*
fcße, fonbern baS Sanftefte, ©ulofamfte) auS ben Hänben ließe

unb biefcn tägliften ©enuß beS Siebften unb Veften, waS bte

«Kunft für inift Dor 3abrt)unberten berDorgcbraftt unb baS gfi*
tige Sd;icffaf feinem Enfant gäte fo nahe Dor ben Wunb ge*

fegt bat, in profane Haube geben ließe. 3ft beute affo auf
Wittcl, ohne meine ober 3emanbeS Vefftwerbe biefeS StücfeS

habhaft ju werben. ©aS ßmpelfte Wittet wäre, fo Diel Don

meinen übrigen Sad;en ju »erlaufen, afS ber 2ßertb betrüge.
©aS tbäte ift gerne, wenn eS ffft auf ber SteUe ohne Sfta*
ben tbun ließe. 600 bis 700 Porträte würfe ift gleich weg
— ineine foffbare Slfbreftt ©ürer*Sainmfung gleich, weg —
aber jegt geht'S niftt. 3ft proponire bir alfo befonberS eine
Sad;e unb tbeife bir einen aügemeinen Vorfftlag mit. ©ie
48 Cahiers StuSfd;üffe fftlefttcr Porträts, bie id) tegtbin jum
Veßen ber Sinnen »erfoofen ließ unb bie, weif ift 18 Rro.
hatte, mir im Soofe jufielen, finb noft ba; ift red;ne baS Vlatt
1 Sd;. (nur baS Slufjieben foßete mid; baS). Rähineft bu fie

tale quäle um 48 ff., fo hätte id) fdjon ein SftöneS an meinen

GbriffuS. ©a ift aber ewig feinen meiner greunbe gentren
ober in einige Verlegenheit fegen mag, fo fleh/ ich lieber Don

biefein Vorfftfag ab unb labe bid; ju einem leichtern ein. ginb'
ift fogfeid) unter meinen greunben 40 Subfcribenteit ober $rä*
nuineranten Dor 1 SottiSb'or, fo faß id) ben Gfm'ftuS jt'erfift
ßeften, tnad;' einen Stert baju mit HerjenSfuft unb gebe jebem
vJ)ränumerantcu fo Diele Greinpfare als eS bringen mag. So
ßnb wir aUc getröffet." — Güten äbnlüben Vorfftlag maftte
er fpäter wieber 1792 ju ©ttnffen eines anbern ©uibo Reni,
wo er ftd; mit einer «Kopie begnügen, aher biefe wieber burft
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geben wolltc nicht erlassen, wird mir, wenn ich ihn auf der

Stelle nehme, durch gute Vermittlung, vermuthlich um 40
erlassen. Nun, welch himmelschreiende Sünde, wenn ich ihn
sofort kaufte, da ich diese Summe nicht vermag, und beinahe

auch himmelschreiende Sünde, wenn ich dieß Schönste, was
vielleicht die Erde hat (nicht das Größte, nicht das Grandioseste,

sondern das Sanfteste, Duldsamste) aus den Händen ließe

nnd diesen täglichen Genuß des Liebsten und Besten, was die

Kunst für mich vor Jahrhunderten hervorgebracht und das

gütige Schicksal seinem Lntsot Zâto so nahe vor den Mund
gelegt hat, in profane Hände gehen ließe. Ich denke also auf
Mittel, ohnc ineinc oder Jemandes Beschwerde dieses Stückes

habhaft zu werden. Das simpelste Mittel wäre, so viel von
mcincn übrigcn Sachen zu verkaufen, als der Werth betrüge.
Das thäte ich gerne, wenn es sich auf der Stelle ohne Schaden

thun ließe. 600 bis 700 Porträte würfe ich gleich weg
— meine kostbare Albrecht Dürer-Sammlung gleich weg —
aber jetzt geht's nicht. Ich proponire dir also besonders eine
Sache und theile dir einen allgemeinen Vorschlag mit. Die
48 Laniers Ausschüsse schlechter Porträts, die ich letzthin zum
Besten der Armen verloosen ließ und die, weil ich 18 Nro.
hatte, mir im Loose zufielen, sind noch da; ich rechne das Blatt
1 Sch. (nur das Aufziehen kostete mich das). Nähmest du sie

tslo qusl« um 48 fl, so hätte ich schon ein Schönes an meinen

Christus. Da ich aber ewig keinen meiner Freunde göniren
oder in einige Verlegenheit sitzen mag, so steh' ich lieber von
diesem Vorschlag ab und lade dich zu einem leichtern ein. Find'
ich sogleich unter meinen Freunden 40 Subscribenten oder

Pränumeranten vor 1 Louisd'or, so laß ich den Christus zierlich
stechen, mach' einen Tert dazu mit Herzenslust nnd gebe jedem
Pränumeranten so viele Eremplare als es bringen mag. So
sind wir alle getröstet." — Einen ähnlichen Vorschlag machte

er später wieder 1792 zu Gunsten eines andern Guido Reni,
wo cr sich mit cincr Kopic begnügen, aber diesi wieder durch
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Subfcription pon greunben becfen wiU. 3eber foU eine Slftie

Don 4 Vagen nebinen unb bafür foU er bie «Kopie einen Xaa,

im Haufe baben bürfen unb noft einen «Kommentar Don Sa*

Dater obenein erhoffen. Gr felbß fegt bütju: lächelt beS «Kin*

beS unfftufbiger «Kinberei. — ©ie Setbftironie war überhaupt
SaDatern getäußg. Gr fad;te juerft über feine Seltfamfciten,
unb in einem buinorifttfften Sluffag an feinen Gnfcl 3ohanneS,

worin er bie ©rünbe angiebt, warum biefer bfoß 3obatuicS
unb nicht 3obann «Kafpar beißen foU, fprid;t er fich getegent*

fift über feinen eignen Rainen 3obann «Kafpar babin auS, baß

ber 3obanneS niftt feiten bie buinincn Streid;e beS «Kafpar

ober beS alten SIbain wieber gut mad;en inüffe. — Unb fo wen*

ben auft wir uns nun Dorjüglid; bein 3ohanneS ju unb ber

reinen It'ebenben 3obanneSfeefe, bie (auft in einem Vriefe an

Saraßn) Don fid; fagen fonnte'): „3ft b^e nun einmal bie

Unart, wen ift einmal liebe, ben lieb' ift immer, er mag'S

gerne haben ober niftt." ©aß biefe Siebe ju ben Wenfdjcn
bei SaDater ibre SBurjel batte in feiner ©otteS* unb GbriffuS*

liebe, in ber er eS immer weiter ju bringen trad;tete, muffen

auft feine geinbe anerfennen.

Hier ift eS nicht ber Ort, eine auSfübrlfdjc ©arftellung
feiner retigiöfen ©cfinnung ju geben, bie befannt genug iß.
Slber baß biefe Saite aud; im Verbältniß ju Sarafin niftt
nur gelegentlich, mittönte, fonbern ben tiefem ©runbton ju
allein Uebrigen gab, ift niftt ju überfehett. SSir haben fd;on

bemerft, wie bei SarafinS Vefud; in 3ürift unb ber gabrt
naft RiftterSwif baS ©cfpräii; Dorjüglid; auf ftrißtid;e ©inge
gefenft würbe unV biefe foinmen aud; tn rem Vriefwed)fet jur
Sprafte. So fragt einmal Sarafin SaDatern, wetfte Vitte
im Unfer Vater er für bie wid;tigfte fiafte, worüber SaDater

golgenbeS antwortet: ©u fragft mich: wetfte Vitte im ©e*

bete beS Herrn bem Gfiriften bie wifttigftc fei? 2öcnn er aUc

II 'Pviei 123 im :(. 3?b.

44

Subscription von Freunden decken will. Jeder soll ciue Aktic

von 4 Batzen nehmen und dafür soll er die Kopie einen Tag
im Hause haben dürfen und noch einen Kommentar von
Lavater obenein erhalten. Er selbst setzt hinzu: lächelt des Kindes

unschuldiger Kinderei. — Die Selbstironie war überhanpt
Lavatern geläufig. Er lachte zuerst über seine Seltsamkeiten,
und in einem humoristischen Aufsatz an seinen Enkel Johannes,
worin er die Gründe angiebt, warum dieser bloß Johannes
und nicht Johann Kaspar heißen soll, spricht er sich gelegentlich

über seinen eignen Namen Johann Kaspar dahin aus, daß

dcr Johannes nicht selten dic dummcn Streiche dcs Kaspar
oder des alten Adam wieder gut machen müsse. — Und so wenden

auch wir uns nun vorzüglich dem Johannes zu und dcr

reinen liebenden Johannesseele, die (auch in einem Briefe an

Sarasin) von sich sagen konnte >): „Ich habe nun einmal die

Unart, wen ich einmal liebe, den lieb' ich immer, er mag's

gerne haben oder nicht." Daß diese Liebe zu dcn Menschen

bei Lavater ihre Wurzel hatte in seiner Gottes- und Christusliebe,

in der er es immer weiter zu bringen trachtete, müsscn

auch seine Feinde anerkennen.

Hier ist es nicht der Ort, cinc ausführliche Darstellung
seiner religiösen Gesinnung zu gcbcn, die bekannt genug ist.

Aber daß diese Saite auch im Verhältniß zu Sarasin nicht

nur gelegentlich mittönte, sondern den tiefern Grundton zn

allem Uebrigen gab, ist nicht zu übersehen. Wir haben schon

bemerkt, wie bei Sarasins Besuch in Zürich nnd dcr Fahrt
nach Richterswil das Gespräch vorzüglich auf christliche Dinge
gelenkt wurde und'diese kommen auch m dem Briefwechsel zur
Sprache. So fragt einmal Sarasin Lavatern, wclche Bitte
im Unser Vater er für die wichtigste halte, worüber Lavater

Folgendes antwortet: Du fragst mich: welche Bitte im Gebete

des Herrn dem Christen die wichtigstc sei? Wenn er allc
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gleich flar Dcrftel;t, fo finb fie ibin aüe gfeid; wichtig. GS

foinmt auf ben Verftanb unb baS Vebürfniß beS Vetenbcn an.
3d; fenue febr wenige, bie ben eigentbiiiulifteii, niftt bloß aü*

gemeinen Sinn beS ©cbctS beS Herrn Derftebcii, unb nur ber

Verftanb einer jcben Vitte, baS ift baS Gigeutbümlidjftc einer

jcben Vitte, fann bie SOBifttigfeit berfelben beftiinnicn. 2ßer

nfd>t einen ffaren Vegriff Don bem bat, waS Rainen ©otteS

iff, wer niftt baS Gigcnt(id;fte babei benft, näinlid; Gbrißum,

welfter baS gegen unS jugefe(;rtc Slngeßftt ©otteS iß, ©otteS

Rainen, in bein Gr auf bie auSerwäbfte Wenfftbeit auf eine

eigene SSeife wirft, bem wirb biefe Vitte nie recht wichtig fein.
2Ber Don bein Rcidje Ghrifti feine beftintinte unb fuminöfc

Vcgriffc hat, als Don einem befonbern, allerberrliftßen unb

geiftigften greiftaatc, ber alles Uebel auf ewig Derbrängt, aUeS

Reine unb ®ute, waS in ber Sßeft jerftreut ift, in ffch auf*

nimmt, beffen ©lieber aüe 3bealc Don «Königen unb Unterfta*
nen ßnb, ber fann fein hcfonbereS Vebürfniß nach ber Grfd;ei*

nuug biefeS Reiches haben; mithin fann ihm auch bie Vitte:
„bein Reift fomme" niftt Dorjüglid) wichtig fein. 2ßer fift
geübt hat, ©Ott als bie Siebe, mit(;in allen 2öil(en ©otteS, als
ben SBiUcn ber Siebe, ber reinften VefeligungSfuft ju benfeit

unb ju Dcrcbrcn, unb wer mit 2Bebmuth fiebt, wie aüe Wen*

fften biefein VcfeligungSWt'Ucn mit Wadjt entgegenarbeiten,

wer fich geübt hat, fid; im ©eift in bie reine l;iinnififd;e ©ei*

ftcrwdt ju Dcrfcgcn unb glciftfam unter ben Gngcln ju leben,

bie mit ber Sd;nelle beS VligcS unb itnauSfprechlieber greube

unauf(;örlid; ben 2Bil(en beS Herrn DoUbringen, bem ift feine

Vitte wichtiger, als bic: bein SBt'Uc ejefebebe auf Grben, wie

in betn Himmel. 2Ber irbiffter gefinnt ober mit RabrungS*

forgen fftwer betaftet ift, unb unter bein tägliften Vrot irbifd;e

Rahrung Dcrffebt, bein iff feine Vitte wichtiger, afS bie: gieb

unS beut' unfer tägliches Vrot. Rod) taufenbmat wid;tiger
aber iff biefe Vitte bem, ber unter biefem Vrote ben Der*

ficht, ber fagt: 3d) bin baS lebenbige Vrot, baS aus bem Hirn*
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glcich klar versteht, so sind sie ihm alle gleich wichtig. Es
koinmt ans den Verstand und das Bedürfniß des Betenden an.
Ich kenne sehr wenige, die den eigenthümlichen, nicht bloß
allgemeinen Siun des Gcbcts des Herrn verstehen, und nur der

Vcrstand cincr jedcn Bittc, das ist das Eigenthümlichste einer

jcdcn Bittc, kann dic Wichtigkeit derselben bestimmen. Wer
nicht einen klaren Begriff von dcm hat, was Namen Gottes

ist, wer nicht das Eigentlichste dabei denkt, nämlich Christum,

welcher das gegen uns zugekehrte Angesicht Gottes ist, Gottes

Namen, in dem Er auf die auserwählte Menschheit auf eine

eigene Weise wirkt, dein wird diese Bittc nie rccht wichtig sein.

Wer von dem Reiche Christi kcinc bestimmte und luminose

Begriffe hat, als von einem besondern, allerherrlichsten und

geistigsten Freistaate, der alles Uebel auf ewig verdrängt, alles

Reine und Gutc, was in der Welt zerstreut ist, in sich

aufnimmt, dessen Glieder alle Jdcalc von Königcn und Unterthanen

sind, der kann kein besonderes Bedürfniß nach der Erscheinung

dieses Rcichcs haben; mithin kann ihm auch die Bitte:
„dein Reich komme" nicht vorzüglich wichtig sein. Wer sich

geübt hat, Gott als die Liebe, mithin allen Willen Gottes, als
dcn Willen dcr Licbc, der reinstcn Bcseligungslust zu denken

und zu vcrchrcn, und wer mit Wehmuth sieht, wie alle Menschen

diesem Bcseligungswillcn mit Macht cntgegenarbeiten,

wcr sich geübt hat, sich iin Geist in die reine himmlische

Geisterwelt zu vcrsetzcn und gleichsam unter dcn Ciigcln zn leben,

die mit der Schnelle des Blitzes und unaussprechlicher Freude

unaufhörlich den Willen des Hcrrn vollbringen, dcm ist kcinc

Bitte wichtiger, als dic: dein Wille gcschche auf Erden, wic
in dem Himmel. Wer irdischer gesinnt oder mit Nahrungs-
sorgcn schwer belastet ist, und unter dem täglichen Brot irdische

Nahrung versteht, dem ist keine Bitte wichtiger, als die: gieb

uns heut' unser tägliches Brot. Noch tausendmal wichtiger
aber ist diese Bitte dem, der unter diesem Brote den
versteht, dcr sagt: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Him-
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inel berabfönunt. 2öer Don ber Wenge unb Saft feiner Ver*
fftulbungeu gebrürft ift, feinen SfttSWeg fieftt, feine Wögfid;feit
ber Vejabjung ober Vergütung, ber fettnt feine wichtigere Vitte,
als bie, wcld;e ber 3lUDcrföl;ner ihm mit ben Söorten ju tt;un
erlaubt: „Dcrgieb unS unfre Sftitlbcn." 2Scr bie taufenbfäl*

tigen Vcrfttftungen jur Sünbe ftärcr als flar ßel;t unb bie

Wacht unb Siß beS Vöfen crfciint, ber fann feine wichtigere
Vitte tbun, als bie: „gübre unS nicht in Verfud;ung, fonbcrn

crlöfe unS Don bein Vöfen."
Saraßn gab fid) aber mit ber Slntwort niebt ganj jufric*

ben, unb hier ßnb wir nun fo glürffid), bic Rücfantwort in

Slbfftrift beigefügt ju ßnben.

Wit ber Slnaltjfc beS Vater UnferS, fd)rribt er, bin id;

als Slnaltffc fcl;r wohl aufrieben, ©it l;aft aber meinem (sie)
Vebürfniß, ju Wiffen, waS beut dwiftlifteu ©enfer am wirf;*
tigßen fei, ganj niftt befriebigt. Siebff bu, Vruber! 3d; bin

im Reid; ©otteS nid;t ein auSgclcrntcr ^racticitS wie bu, fon*
bern ein bloßer Speculant, ber bin unb wieber etnjetne Vran*
ften ein bißften betreibt unb ßd; große Stiicfe barauf cinbil*

bet, wenn eint ober anbereS ein flein ^rofitefien abwirft, baS

man in fein unßerhliftcS gelteifen auf bic Reife mitnebmen

fann, jn 3eitcn bei'm SluSritben fdbeS auSpacfen unb belieb*

äugeln, unb foinntt man bann einmal heim, eS feinen Vrübern
framen. ©aS ganje Pater in feinem 3ufammenbang iß —

meiner Weiiutng nad; — auft bem 3nßruirtcßeit unerffärbar,
warum fo unb nid;t anberft; warum in biefer Orbnung, warum
juglcid; fo flar unb fo bunfel, fo richtig unb fo wibcrfpred;enb,
fo lafonifft unb fo wieberbolenb ic .c. Unb barin wären wir
alfo ä peu pres einig. 2ßaS ber wal;rc Sinn jeber Vitte be*

fonberS fei, baS ift nun DoUenbS ein mer a boire; benn Warnt

man golianten barüber fd;riebe, fo würbe einem ber Ungead;*

triften Giner nod; immer fagen fönnen wa$ man Dcrgeffcn bat.

Run bah' ift fo ju meinem Amüsement baS ©ing jufainmen*
gefegt, wieber getrennt, Derfegt, uingewanbt ie. :e. unb l)ab'
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mel herabkömmt. Wer von der Menge und Last seiner Bcr-
schuldungen gedrückt ist, keinen Ausweg sieht, keine Möglichkeit
der Bezahlung oder Vergütung, der kennt keine wichtigere Bitte,
als die, wclche der Allversöhner ihm mit den Worten zu thun
erlaubt: „vcrgicb uns unsre Schuldcn." Wcr die tausendfältigen

Versuchungen zur Sünde klarer als klar sieht und die

Macht und List des Bösin erkennt, dcr kann keine wichtigere
Bitte thnn, als die: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern

erlöse uns von dem Bösen."
Sarasin gab sich aber mit dcr Antwort nicht ganz zufric-

den, und hier sind wir nun so glücklich, dic Rückantwort in

Abschrift bcigcfügt zu sindcn.

Mit dcr Analyst dcs Vatcr Unsers, schreibt cr, bin ich

als Analyse schr wohl zufricdcn. Du hast abcr mcincm (sic)
Bedürfniß, zu wissen, was dcm christlichcn Dcnkcr am
wichtigsten sei, ganz nicht befriedigt. Siehst du, Bruvcr! Ich bin

im Reich Gottes nicht ein ausgclcrntcr Practicus wie du,
sondern ein bloßer Spéculant, dcr hin und wicdcr cinzclnc Branchen

ein bißchen betreibt und stch große Stücke darauf einbil-

dct, wcnn eint oder andcrcs cin klcin Profitchen abwirft, das

man in sein unsterbliches Fcllcisen auf dic Reife mitnchmcn

kann, zu Zcitcn bci'm Ausruhen selbes auspacken und

beliebäugeln, und kommt man dann einmal heim, es seinen Brüdern
kramen. Das ganze Ilster in scincm Zusammcnhang ist —
mcincr Meinung nach — auch dcm Jnstruirtcsten unerklärbar,
warum so und nicht änderst; warum in dieser Ordnung, warum
zugleich so klar und so dunkel, so richtig und so widersprechend,

so lakonisch und so wiederholend zc ?c. Und darin wären wir
also à peu pros einig. Was dcr wahrc Sinn fcder Bitte
besonders sei, das ist nun vollends cin mer à boire z denn wann
mau Folianten darüber schriebe, so würde cincm dcr Ungeach-

tctsten Einer noch immer sagen könncn was man vergessen hat.
Nun hab' ich so zu meinem Amusement das Ding zusammengesetzt,

wieder getrennt, versetzt, umgewandt ?c. ?e. und hab'
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Derfud;t, ob ich niftt einen Hauptpunft ßnbe, auf bem baS

©anje ruht, unb — Vruber! — nimm intr'S nid;t übel,
tri; bab'S gefunben, eS l;eißt: bein Sßt'Ue it. f. w. Ohne biefe

Conditio sine qua non finb bie anbern Vittcn aüe unerfüü*
bar ober fönnen bod) nur ftücfweifc unb unDoUfomnten erfüllt
werben. 3ff aber einmal biefer fromme SBunfft erfüllt, ba ift
fiir'S anbre alle Ratfi; wir fd;rei6cn unS bann niftt mebr. Slber

auch obne bieß tröfftifte 'perfpectiD iff mir als Specutant biefe

Vitte auf Dielerlei Slrt widjtig unb reichhaltig. Sowohl bie

Sag', bie fte DorauSfcgt, als bic Verfettung, in bic fie unS ju
6ringcn anträgt, ber WobuS, wie fie erhört werben fann, bie

©cmarcationSlinic biefeS SBillenS ©otteS, fo wie feine untrüg*
barßen, Don Vernünftelet gereinigten «Kennjeiftcn ?c. ?c. finb
jebeS ein befonbereS gelb ju unauSfpreftlid; reichhaltigen Vc*

tradjtungen, unb ift babe niftt ben bunbertffen Xbeil berfelben

angebeutet, ©a muß ift mein liberum arbitrium aud) Wieber

auf eine ganj neue Slrt rennen lernen unb ift habe ffarf Ur*
fach ju glauben, baß wir'S ju Grfüüung biefcr Vitt' ge*

wattig fd;nfmeiftern muffen, unb baß wir eigentlich bloß ju
biefein Gnbjwerf auf biefcr Sftufwett henuntanjen.

Wag niftt weiter geben. Haft' noch unenbltft Diel ju fa*

gen über bicfcit ^Punft, unb eS war mitten im Wcbitircn, ba

id) bir jüngff fftrieb unb biefe gragen maftte. SBeißt, baß ift
fonß niftt Diel auf's gragen mid) lege, fonberheitfift in Saften
beS innern Sinns, wo nie Giner für ben Sfnbern benfen fann.

Verjeib' mir, wann ich biet) ennum'rt f;ah. GS foU mir nid;t
fobafb wieber gefftebn ju tbeologiffren. Wit Gud; Herrn
fouuiit man immer ju furj."

Von SaDaterS refigiöfer Rifttung fann niftt gerebet Wer*

ben, ohne aud; feiner religiöfen Seltfamfeiten unb Gigenthüin*
fiebfeiten ju gebenfen, bie man halb in baS ©ebiet ber Wtjftif,
halb in baS ber Schwärmerei ober gar ber .Kegerei gewiefen

bat. 2ßir Deru'ftten barauf, bie «Kategorie hiefür mit einem
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versucht, ob ich nicht einen Hauptpunkt finde, auf dcm das

Ganze ruht, und — Bruder! — nimm mir's nicht übel,
ich Hab's gefunden, es heißt: dein Wille u. f. w. Ohne diefe

^«ncliti« sin« qus non sind die andern Bitten alle unerfüllbar

oder könncn doch nur stückwcisc nnd unvollkommen erfüllt
werden. Ist aber einmal dieser fromme Wunsch erfüllt, da ist

für's andre alle Rath; wir schreiben uns dann nicht mehr. Aber

auch ohne dieß tröstliche Perspectiv ist mir als Spéculant diese

Bittc auf vielerlei Art wichtig und reichhaltig. Sowohl die

Lag', die sie voranssctzt, als dic Verkettung, in die sie uns zu

bringen anträgt, der Modus, wie sie erhört werden kann, die

Dcmarcationölinic di'escs Willens Gottes, so wic scinc untrüg-
barstcn, von Vcrnünftelei gereinigten Kennzeichen ?c. ?c. stnd

fcdcs cin besonderes Feld zu unaussprechlich reichhaltigen
Betrachtungen, und ich habe nicht den hundertsten Theil derselben

angedeutet. Da muß ich mein liberum srditrium auch wieder

auf eine ganz neuc Art kennen lernen und ich habe stark

Ursach zu glauben, daß wir's zu Erfüllung diescr Bitt'
gewaltig schulmeistern müssen, und daß wir eigentlich bloß zu

diesem Endzweck auf diescr Schulwelt herumtanzen.

Mag nicht weiter gehen. Hätt' noch unendlich viel zu

sagen über diesen Punkt, und es war mitten im Meditircn, da

ich dir jüngst schrieb und diese Fragen machte. Weißt, daß ich

sonst nicht viel auf's Fragen mich lege, sonderheitlich in Sachen

des innern Sinns, wo nie Einer für den Andern denken kann.

Verzeih' mir, wann ich dich ennuyirt hab. Es soll mir nicht

sobald wieder geschehn zu theologistren. Mit Euch Herrn
kommt man immer zu kurz."

Von Lavaters religiöser Richtung kann nicht geredet werden,

ohne auch seiner religiösen Scltfamkeiten und Eigenthümlichkeiten

zu gedenken, die man bald in das Gebiet der Mystik,
bald in das der Schwärmerei oder gar der Ketzerei gewiesen

hat. Wir verzichten darauf, die Kategorie hiefür mit einem



48

Sd)lagworte ju bejeid;nen. 2Sir berichten nur einfach biftorifft,
baß aud; ju biefer laDaterfdjen Rifttung fid; Velege unb febr

wifttige in ber Saraftn'ffteii Gorrefponbenj ffnben. Rur ift
manches barin für ben Ungeweihtcn Hieroglt;pbc.

Vcfanuttift hegte SaDater bie Vennutbung, baß ber Stpoßcf

3ohanneS (nad; 3ob. 21, 22) nod; leibhaft auf Grbcn lebe unb

biefe äußerte er auft in einem Vriefe ober Dielmebr Vlättftcn
an Sarafin Dom 1. RoDember 1792. ©arauf bejiebt fid) bann

wohl, waS ibm wäbrenb eines SlufcntbaltcS in Vafel begegnet

fein foll, nad) einem Viltet an Saraßn Dom 21. 3uni 1796:

„©roßeS gefd;ab in biefem Haufe, in otefem 3immer Dom

20—21. 3uni, boch aUeS nur ©ämnicruug, gegen bie an*
brcdjcnbe Worgenrötbe. ©er Herr ift nabe, unb feiner geglaub*
ten Räl;e weiften bic noch binbenben ©eiftcr. 3nuner ind;r,
nie ganj, werben wir entbunben. ©er SlilDcrciniger »crrint'ge
unS in fid;, unb aller GgoiSmuS Derwanblc fift in anbetenbe

Siebe ber Siebe, bie (;cißer bürßet, fid) uuS mitjuthrilen, als
wir bürßcn nach Wittbcilung." — Unb bann wieber ein Vrief*
d;en, batirt Don ber Grntbalbe ben 1. 3uli: „©roßeS iß ge*

fri;ebcn; gcffte(;cn wirb ©rößercS £ägl id;, ja ftünblift
bah' id) Spuren, büß mich ber ©eift beS SluSerwäblteften um*
fd;webt. Gr hieß mtft auSbritcflift ht'eber geben. 3bu fefbft
fab ift wieber leiblift 3ft babete in bem Vabc, in wcl*
ftem Gr babete. Gr nimmt aUc ©eftaften an; halb foniuit er

als ©reis, bafb als 3üngft'ng, halb afS Heiner «Knabe, iff un*
erfennbar unb unDerfennbar."

3>n 3ufaminenbange mit biefen »ifionären 3uffänben,
wie wir fte etwa nennen würben, fleht aud; SaDaterS ©fauhe

an bie SSirfungen beS Somnambulismus, bie eben bamalS

Sluffeben ju erregen anßngen. Gr unb Saraßn ffanbeu in

Verbiubung mit einer Straßburger Somnambule, SQJcßerinän*

ntn. Stud; in SaDaterS Haufe wohnte eine 3eit lang ein fom*

nambuter «Knabe auS SBäbifftwt)!, über beffen «Kranf(;rit bie

£oftter SaDaterS nierfwürbige ©inge an Sarafin berichtet. —
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Schlagwort zu bezeichnen. Wir berichten nur einfach historisch,

daß auch zu dieser lavaterschen Richtung sich Belege und sehr

wichtige in der Sarasin'schen Korrespondenz finden. Nur ist

manches darin für den Ungeweihten Hieroglyphe.
Bekanntlich hegte Lavater die Vermuthung, daß der Apostel

Johannes (nach Joh. 21, 22) noch leibhaft auf Erdcn lebe nnd

diese äußcrtc er auch in cinein Briefe oder vielmehr Blättchcn
an Sarasin vom 1. November 1792. Darauf bezieht sich dann

wohl, was ihm wahrend eines Aufenthaltes in Basel begcgnct

sein soll, nach einem Billet an Sarasin vom 21. Juni 179U:

„Großes geschah in diesem Hause, in diesem Zimmer vom
29—21. Juni, doch alles nur Dämmerung, gegen die an-
brcchcnde Morgcnröthe. Der Hcrr ist nahc, und seiner gcglaub-
tcn Nahe wcichcn dic noch bindendcn Gcister. Immcr mchr,
nie ganz, werden wir entbunden. Dcr Allvcrciniger vcrcinige
uns in sich, und allcr Egoismus verwandle' stch in anbctendc

Liebe der Liebe, die heißer dürstet, sich uns mitzutheilen, «IS

wir dürsten nach Mittheilung." — Und dann wieder cin Bricf-
chen, datirt von dcr Ernthalde dcn 1. Juli: „Großcs ist

geschehen; geschehen wird Größeres Täglich, ja stündlich

hab' ich Spuren, doß mich dcr Geist des Auscrwähltcstcn
umschwebt. Er hieß mich ausdrücklich hieber gchcn. Jhn selbst
sah ich wieder leiblich Ich badete in dcm Badc, in
welchem Er badete. Er nimmt alle Gcstaltcn an; bald kommt er

als Greis, bald als Jüngling, bald als kleiucr Knabe, ist

unerkennbar und unverkennbar."

Jm Zusammenhange mit diesen visionären Zuständen,

wic wir sie etwa nennen würden, steht auch Lavaters Glaube

an die Wirkungen des Somnambulismus, die eben damals

Aussehen zu erregen ansingen. Er und Sarasin standen in

Verbindung mit einer Straßbnrger Somnambule, Wcstermän-

nin. Anch in Lavaters Hause wohnte eine Zeit lang cin

somnambuler Knabe ans Wädischwyl, über dessen Krankheit die

Tochter Lavaters merkwürdige Dinge an Sarasin berichtet. —
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SuiSfüfjrlifte RaifonnementS Don SaDater ftnben wir niftt;
er fpriftt auft über foffte ©inge, wie über anbere, ffft in
Sentenjen, uid;t in rcßcctfrtcr ober in btalcfttfftcr gornt
auS. So fftreibt er im 3abr 1785 au Saraßn in-Vejichung
auf einen mebicinifften Rat!;, ben bic Sßcftcrmanii wegen fei*

ncr grau gegeben ju haben fftctnt: ,,©ic $f;ilofophie fntrfd;t,
bie Sd;öngeiftcrei fadjt, bie Ortboborie ßugt, bie grömmclei

feufjt, Sftwaftmüthigfcit bangt, unb ift bin ruhig gewiß,

froh unb — meine grau — gcfuub. Quod erat demonstrandum.

©iefe SBorte führen unS juglcid; auf bie Urthcüe ber 3eit*
genoffen über SaDater. ©aß niftt nur ^)ht'Iofophcn unb Schön*

geifter, fonbern auft Orthobore unb gröminlcr mit SaDater

unjufricben waren, iß auS feiner SebenSgefftübte befannt gc*

nug, namentlich, würbe ihm feine Sfcolcranj gegen bie fatbotifftc
Mixd)e febr Dcrargt. ©aS ©cbid;t: Ginpßnbungcn eines ^3ro*

teftanten in einer tatbolifften «Kirche, Dom 2. Wärj 1781,
welches er Sarafin unb ^Pfeffcl bebicirte, warf Dielen

Staub auf, obwohl eS gewiß ju ben fftönften ©ebichten SaDa*

terS gehört.') — Slber niftt nur bie ©egner SaDaterS, auch

bie näftßen unb intimßcn greunbe fanben manches an ihm

auSjufegen, unb auch baDon ftnben in ber Saraßn'fä)en Gorre*

fponbenj ffft mehrere Spuren.
Sfton auS 3ürift felbft faßt ffft ein greunb unb fteißi«

ger Gorrcfponbcut SarafinS, Safomon Gffter (21. gebruar
1778), alfo Dcmehmen2): „2SaS SaDater anbetrifft, fo be*

gebre ich gar niftt, baß bu ihn baffeff. Stuft ich würbe ihn

gerne Don ganjcin Herjcn lieben, wenn er als ein 3üngcr
SpatbingS unb als ein Wann, bem Vcrbicnfte nicht abjufprc*
d;cn finb, mehr Herr feiner 3magination wäre. Von einem

Wanne aber, ber fo guten Slntaß gct;abt hat, wahr (sie) groß

1) (Jet finbet fi* abgebrueff in ber jtoeiten äfuftajjc meiner Sortcfungen (Äirctjeng, beel

18. unb 19. 3a$r&unberti3) (Bb. II. 6. 322.

2) (8riefroe*fet 5!ro. 3 Cnad) ber Mitte).

(Beiträge j. paterl. ®ef*. IV. 4
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Ausführliche Naifouneinciits von Lavater findcn wir nicht;
er spricht auch übcr solche Dinge, wie über andere, sich in
Sentenzen, nicht in rcflcctirtcr odcr in dialcktifchcr Form
aus. So schreibt cr im Jahr 1785 an Sarasin in Beziehung

auf einen medicinischcn Rath, dcn dic Wcstermann wegen
scincr Frau gcgcbcn zu haben scheint: „Dic Philosophie knirfcht,
die Schöngeisterei lacht, dic Orthodoxie stutzt, die Frömmelei

seufzt, Schwachmüthigkeit bangt, und ich bin ruhig, gewiß,

froh und — meine Frau — gesund, guoà orst demonstrandum.

Diese Worte führen unö zugleich auf die Urtheile dcr

Zeitgenossen über Lavater. Daß nicht nur Philosophen und

Schöngeister, sondern auch Orthodoxe und Frömmler mit Lavater

unzufrieden waren, ist aus seiner Lcbensgeschichte bekannt

genug, namentlich wurde ihm scine Toleranz gcgen die katholische

Kirche sehr verargt. Das Gedicht: Einpsindungcn cincs

Protestanten in einer katholischcn Kirche, vom 2. Marz 1781,

welches er Sarasin und Pfeffel dcdicirte, warf vielen

Staub auf, obwohl cs gcwiß zu dcn schönsten Gedichten Lavaters

gehört.') — Aber nicht nur die Gegner Lavaters, auch

die nächsten und intimsten Freunde fanden manches an ihm

auszusetzen, und auch davon finden in der Sarasin'schen Corrc-
spondenz sich mehrere Spurcn.

Schon aus Zürich selbst läßt sich ein Freund und fleißiger

Correspondent Sarasins, Salomon Escher (21. Februar

1778), also vernehmen 2): „WaS Lavater anbetrifft, so

begehre ich gar nicht, daß du ihn hassest. Auch ich würde ihn

gerne von ganzem Herze» lieben, wenn er als ein Jünger
Spaldings und als ein Mann, dcm Vcrdienstc nicht abzusprechen

sind mehr Herr seiner Imagination wäre. Von einem

Manne aber, der so guten Anlaß gehabt hat, wahr (sio) groß

I) ES findet sich abgedruckt in der zweiten Auflage meiner Vorlesungen (Sircheng, des

58. und IS. Jahrhunderts) Bd. II. S. 32?.

Z) Briefwechsel Rro. Z (nach der Mitte).

Beiträge z. raterl. Gesch. IV. 4
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ju werben, forbre ift mehr, als Don gemeinen Wenfften. 3«
feinen jungem 3at)ren war ift febr Dertraut mit ihm; jego
aber feben wir unS nur fetten. 3ft habe ihn in »t'cfen St*
tuatt'onen gefeben unb ift werbe mich Don Herjen freuen, wenn

ift ihn nod; in berjenigen febe, weifte aüe refttfftaffene Wän*
ner meines VatertanbeS ju feinen wahren greunben maftt."
— ©iefe Söorte fftrieb Gffter furj Dor SaDaterS SlnfteUung
bei St. tyetex, ©iefe ftanb eben in SluSfiftt unb Don ihr
hoffte er eine günftigc Veränberung für SaDater. „Hier hat

er gewiß Diel ju tbun, wenn er bie ©efftäfte, bic baDon ab*

hängen, als ein ehrlicher Wann unb wahrer ©iener 3efu be*

forgcn wiü. VieUeid)t fällt bann baS Speciilatt'Difche ober ber

größte £bet'I baDon weg unb macht ju feiner Gf;re unb jum
Rügen feiner ©emeiube einem praftifften Sehen *ptag." —
Stuf welchem guße Watcr güßli mit SaDater ftanb, ift auS

HcgnerS Vriefwedffcl ju entnehmen. — Slud) ^feffel, ber febr
intime ^Pfeffri, äußert ffft in Dertrauliften Vriefen an Sarafin
febr freünütbig über SaDaterS eigcntbüinlifte Slnffftten. Sfton
bie ^pbtyßognonüf woüte ihm nicht ganj einleuchten: „Wein
«Köhlerglaube an beu großen Wann (fo fftreibt er an Sarafin
ben 4. gebruar 1778) gebt fo weit niftt, baß ift mir Dorftef*
fen fanu, er habe j. V. auS Hermes Vilbung, fte fei auft wie

fie woüe, ben ganjen Gbarafter feines philofopbjfften Roma*
neS Sophie, aüe fo contraffirenben ©emälbe unb Sftattierun*
gen feiner ^3erfon abjieben fönnett. 3ft urtbeile wie ein VItn*
ber Don ber garbe unb werfe mein Urtbcil nur für Guft aufS

Rapier; aber ineine ganje Gbre fege ift jum *Pfanbe, baß

wenn HermeS unerfannt ju SaDater gefommen wäre, fo würbe

er in feinem ©eßftt wenig ober nifttS Don alle bein gelcfen

haben, waS er burft bie Vriüe feiner Schriften entbeeft bat."

— Gben fo tabefte er 20 3at;re fpäter an bein rafften greunbe

bie potitifd;en Schritte in ber ReDofution, unb fuchte bie gol*

geu berfelben fo Diel an ihm War ju Derbinbern. Gr hatte

burft einen Vertrauten Demommen, baß SaDater im Sommer
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zu werden, fordre ich mehr, als von gemeinen Menschen. Jn
seinen jüngern Jahren war ich sehr vertraut mit ihm; jetzo

aber sehen wir uns nur selten. Ich habe ihn in vielen
Situationen gesehen und ich werde mich von Herzen freuen, wenn
ich ihn noch in derjenigen sehe, welche alle rechtschaffene Männer

meines Vaterlandes zu seinen wahren Freunden macht."
— Diese Worte schrieb Escher kurz vor Lavaters Anstellung
bei St. Peter. Diese stand eben in Aussicht und von ihr
hoffte er eine günstige Veränderung für Lavater. „Hier hat

er gewiß viel zu thun, wenn er die Geschäfte, die davon

abhängen, als ein ehrlicher Mann und wahrer Diener Jesu
besorgen will. Vielleicht fällt dann das Speenlativifche odcr der

größte Theil davon weg und macht zu seiner Ehre und zum

Nutzen seiner Gemeinde einem praktischen Leben Platz." —
Auf welchem Fuße Maler Füßli mit Lavater stand, ist aus

Hegners Briefwechsel zu entnehmen. — Auch Pfeffel, der sehr

intime Pfeffel, äußert sich in vertraulichen Briefen an Sarasin
sehr freimüthig über Lavaters eigenthümliche Ansichten. Schon
die Physiognomik wollte ihm nicht ganz einleuchten: „Mein
Köhlerglaube an den großen Mann (so schreibt er an Sarasin
dcn 4. Februar 1778) geht so weit nicht, daß ich mir vorstellen

kann, cr habe z. B. aus Hermes Bildung, sie sei auch wie

sie wolle, den ganzen Charakter seines philosophischen Romanes

Sophie, alle so contrastircndcn Gemälde «nd Schattierungen

seiner Person abziehen können. Ich urtheile wie ein Blinder

von der Farbe und werfe mein Urthcil nnr für Euch auf's
Papier; aber meine ganze Ehre setze ich zum Pfande, daß

wenn Hermes unerkannt zu Lavater gekommen wäre, so würde

er in seinem Gesicht wenig oder nichts von alle dcm gelesen

haben, was er durch die Brille seiner Schriften entdeckt hat."
— Eben so tadelte er 20 Jahre später an dem raschen Freunde

die politischen Schritte in der Revolution, und suchte die Folgen

derselben so viel an ihm war zu verhindern. Cr harte

durch einen Vertrauten vernommen, daß Lavater im Sommer
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1798 einen Vrief an Reubcf gefcbricben, worin er biefein bie

heftigflen Vorwürfe über bie Vefegung ber Sftweij inaftte,
ihn an feine £obeSftunbe erinnerte unb ibm brobte, fein
Memoire brurfen ju faffen unb in ganj Guropa t)crumjufd;icfen.
©arüber fftreibt ^feffet an Sarafin unter Slnberin: 3ft bitte

bid), Vruber! um ber greunbfd;aft Witten, bie wir beibe ju
ffim (unferin ©eDatter HauS .Kafpar) haben, baß bu ihn bod)

mit Wenig SOßorten befitwören mögeff, ßd) um ©otteS Wt'Ueit

ruhig ju halten unb Weber ßd;, noft feiner gamitie neue Xxiib*
fafe auf ben HalS jn jiehen 2öir wiffen beibe, lieber

Vruber! baß ber ©eDatter cS gut meine, baß fein patriotiffter
Gifer unb Wutb ju einer anbern 3eit unb unter anbern Um*

ftänben Dt'eUeiftt etwaS gefruchtet hätten, jegt aber juDerläfßg
unnüg unb für ifjn Derberbtid; fein würben.

Unterm 6. 3anuar 1800 fftreibt ^feffel: „©aß unfer
©eDatter Wieber prebtgen faun, maftt mir große greube. ©ie

^rebigt beS GDangefiuinS gelingt ihm aber ungfeift beffer, als
feine potitifftett Höntilien, Seinen Hirtenbrief an euer ©iref*
torium f;ätte er, ift wiü niftt fagen unterfaffen, aber bod; ein

bißften anberS abfaffen foUen. ©er £on iß ju barfft unb er

forbert Don ben Seutcn ©inge, bie bloS in ber Wacht ber

gefeggebenben «Kammer flehen" u. f. w. — Sluft Sd;loffer
äußerte ffft einmal gegen Sarafin bei Slnlaß einer ^erftffage,
ber ffft SaDater Don Seiten ber Verlineraufftärer ausgefegt t)atte:

„Sfton längft babe ift gewünfftt, baß ber liebe 3ürcberpropbet

gar nichts mehr ober fo wenig wie möglich brurfen faffe. Gr
Würbe ein eben fo großer Wann bleiben, feine greunbe wüx*
ben tfjn wo möglich nur um fo Diel mehr lieben unb er für
ffft würbe ruhigere Sage haben; boefi Ruhe ffteint gerabe baS

ju fein, warum eS ihm am wenigffen ju tbun ift." (Vrief
Dom 20. Wärj 1786.)

©iefe Verfftiebenbeit ber Slnffftten fftmäd;te tnbeffen im

©eringften nicht bie innige Slnbängticbfeit ber greunbe an ben

ebeln greunb, unb fo fd)rribt benn auft ^feffef ben 13. ©e*
4*

5t

1793 einen Brief an Reubcl geschrieben, worin er diesem die

heftigsten Vorwürfe über die Besetzung der Schwciz machte,

ihn an seine Todesstunde erinnerte und ihm drohte, sein !>!«-

moir« drucken zu lassen nnd in ganz Europa hcrumzuschi'cken.

Darüber schreibt Pfeffcl an Sarastn untcr Anderm: Ich bitte

dich, Bruder! um der Freundschaft willcn, die wir beide zu

ihm (unserm Gevatter Hans Kaspar) haben, daß du ihn doch

mit wenig Worten beschwören mögest, sich um Gottes willen

ruhig zu halten und wcdcr sich, noch seiner Familie neue Trübsale

aus den Hals zn ziehen Wir wissen beide, lieber

Bruder! daß dcr Gevatter cs gut meine, daß sein patriotischer
Eifer und Muth zu einer andcrn Zeit und unter andern
Umständen vielleicht etwas gefruchtet hätten, jetzt aber zuverlässig

unnütz und für ihn verderblich sein würden.
Unterm 6. Januar 1809 schreibt Pfeffel: „Daß unser

Gevatter wieder predigen kann, macht mir große Freude. Die
Predigt des Evangeliums gelingt ihm aber ungleich bcsscr, als
seine politischen Homilien. Seinen Hirtenbrief an euer
Direktorium hätte er, ich will nicht sagen unterlassen, aber doch ein

bißchen anders abfassen sollen. Der Ton ist zu barsch und er

fordert von den Leuten Dinge, die blos in der Macht der

gesetzgebenden Kammer stehen" u. s. w. — Auch Schlosser
äußerte sich einmal gegen Sarasin bei Anlaß einer Persiflage,
der sich Lavater von Seiten der Berlineraufklärer ausgesetzt hatte:

„Schon längst habe ich gewünscht, daß der liebe Zürcherprophet

gar nichts mehr oder so wenig wie möglich drucken lasse. Er
würde ein eben so großer Mann bleiben, seine Freunde würden

ihn wo möglich nur um so viel mehr lieben und er für
sich würde ruhigere Tage haben; doch Ruhe scheint gerade das

zu sein, warum es ihm am wenigsten zu thun ist." (Brief
vom 29. März 1786.)

Diese Verschiedenheit der Ansichten schwächte indessen im
Geringsten nicht die innige Anhänglichkeit der Freunde an den

edeln Freund, und so schreibt denn auch Pfeffel den 13. De-
4*
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jeinber 1800 (wenige Wonate Dor SaDaterS £ob) dn Sarafin:
„Sin unfern guten SaDater fann ift niebt benfen, ohne Dom

tfefffen Sftmerj ergriffen ju werben, ©ott flehe ihm bei, unb

ffärfe ihn burd; bie SlttSffftt in baS Sanb, baS ihn erwartet."
SaDater hatte auft wenige Wonate juDor (20. September 1800)
spfcffelS gebaftt, ber ebenfalls träufelte: ©anf, lieber Sa*
raßtt! für ben unS SlUcn fo crfreuliri;en ScbenSfd)cin ©eDatter

^PfcffelS, Gr u)at wobl baran, meiner wo möglich nod; ju
warten, baß wir bie Reife inS Sanb beS griebcitS miteinanber

mad;cn tonnten; bod) tbut er noft beffer, wenn er mir etwaS

fpäter nadjfoinmcii wirb. Sein Vtcihen t;icnicbcn iff auft nicht

unnötbig. Wog' er unS halb DöUig gefunb Werben.

SaDaterS legte Stunben finb bei feinen greunben in ju
gutem Slnbenfen, afS baß wir nötbig Ratten, ihrer weitläufig

ju gebenfen. ©aß er aud) nod; auf bein Sterbebette feines

Saraßn gebadjte, läßt fid; erwarten, ©ie SiebeSbienßc aber,

wdd;e ber treue greunb ben Hintcrlaffenen geleiftet, bier beS

Ruberen ju berühren, Derßicße gegen bie Pietät, bie wir bem

Slnbenfen beS bcfd;eibenen WanncS fftufbig finb. Rur auS

einem ber legten Vriefe SaDaterS an Sarafin möge jum
Sftfuffe gofgenbeS flehen.

(Menbaft, ben 29. 3uti 1800.
©eine 3eilen erquirften mich. Grquirfung bebarf ift. ©ott!

burft wefdje beiffe Seiben muß Seih unb ©eiß geretniget wer*
ben! SBie maftt inift bte biinmliffte Siebe ju niftts! 2ßie

Wirb alles ausgebrannt, waS niftt ©einutb unb Hebe iff.
SBSfe an mein Scheit glaub' id) an bie grenjenfofe Sefigfeit,
bie auft begrenjtcn Selben folgt, ©er glaubt feinen ©ott,
ber niftt bie bcffen 3werfe bei jebem Selben gfattbt. O Sie*

ber! wie anberS jeigt fid) aüeS an ber ©renje beS SebenS, als
in ber gcräufftDoften Witte beffelben! (3ft befftäftige tnift,
fo Diel ift fann, mit Slrbeiten auf meinen Stob lütt, tnafte Orb*

nitng in SlUein, fftreibe ©enfjcttefften an meine greunbe. ©t'r

fftfeib' ift permutblid) in berfelben Stunbe, ba bu mir fd;reibff.
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zeinber 18(X) (wenige Monate vor Lavaters Tod) gn Sarasin:
„An unsern guten Lavater kann ich nicht denken, ohne vom

tiefsten Schmerz ergriffen zu wcrdcn. Gott stehe ihm bei, und

stärke ihn durch die Aussicht in das Land, das ihn erwartet."
Lavater hatte auch wenige Monate zuvor (20. September 1800)

Pfcffels gedacht, der ebenfalls kränkelte: Dank, lieber
Sarasin! für den uns Allcn so erfreulichen Lcbensschcin Gevatter

Pfeffcls. Er that wohl daran, meiner wo möglich noch zu

warten, daß wir die Reise ins Land des Friedens miteinander

machen könnten; doch thut cr noch bcsscr, wcnn cr mir ctwas

spätcr nachkommeil wird. Sein Blcibcn hicnicdcn ist auch nicht

uunöthig. Mög' er uns bald völlig gesund werden.

Lavaters letzte Stunden sind bei seinen Frcundcn in zu

gutem Andenken, als daß wir nöthig hätten, ihrer weitläufig
zu gedenken. Daß er auch noch auf dem Sterbebette seines

Sarasin gedachte, läßt sich erwarten. Die Liebesdienste aber,

welche der treue Freund dcn Hinterlassenen geleistet, hier des

Näheren zu berühren, verstieße gegen die Pietät, die wir dem

Andenken des bescheidenen Mannes schuldig sind. Nur aus
einem der letzten Briefe Lavaters an Sarasin möge zum
Schlüsse Folgendes stehen.

Erlenbach, den 29. Juli 180«.
Deine Zeilen erquickten mich. Erquickung bedarf ich. Gott!

durch welche Heisse Leiden muß Leib und Geist geretnigct werden!

Wie macht mich die himmlische Liebe zu nichts! Wie
Wird alles ausgebrannt, was nicht Demuth und Liebe ist.

Wie an mein Lcbcn glaub' ich an die grenzenlose Seligkeit,
die auch begrenzten Leiden folgt. Der glaubt keinen Gott,
der nicht die besten Zwecke bci jcdcm Lcidcn glaubt. O
Lieber! wie andcrs zeigt sich alles an der Grenze des Lebens, als
in der gcräufchvollen Mitte desselben! (Ich beschäftige mich,

so viel ich kann, mit Arbeiten auf meinen Tod hin, mache

Ordnung in Allem, schreibe Denkzcttelchen an meine Freunde. Dir
schreib' sch vermuthlich in derselben Stunde, da du mir schreibst.
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Weine grau unb bie Weinigen, bie bift Stile lieben, barf id)
beiner greunbfftaft niftt empfehlen, fo wenig als ben ©einigen.)

Räftfl SaDater ftanb unter ben grcunben Sarafin am

näftften

Pftfftl.
Stuft fein Rame ift befannt genug, afS baß Diel ju be*

Dorworten nötbig wäre; boch ba fein äußeres Sehen DieUeiftt

weniger Slüen gegenwärtig iff, afS SaDaterS, fo ertaube ift
mir, eine furje Sfijje beffelben Doranjufftirfcn. 0

©ottlieb «Konrab ^feffef, geb. ben 28. Vraftmonat
1736 ju Gofmar, batte feinen Vater, einen geadjtcten Veamte*

ten (Stättemeifter), früh Derlorcn unb Derbanfte feine Vitbung
tbeifS feinem äftent Vrubcr, tf;eifS beut «Kirftenratb Sauber
in «Könberingen, in beffen HauS er eine wiffenfftaftliftc Gr*

jiefiung erhielt. 3m Spätjabr 1751 bejog er bie UniDerßtät
Spaüe, um bie Staats* unb RefttSwiffenfftaft ju ftubicren.
Schon hier jog er ffft bei feinen ohnehin gefftwädjten Slugen

burd) angeftrengteS Slrbeitcn unb Rafttwaften eine Ophthalmie

ju, bie ihn nötbtgte, für einige 3eit bie Stubien auSjttfcgen.
Gr fehrte inS Vatcrfanb jttrürf. 3n Straßburg gewann er
bie Siebe feiner fünftigen ScbenSgefährtin, Gfeopbe ©t'Doitr

(©ort'S), mit ber er ben 26. gebruar 1759 — als Vlinber
fid; trauen ließ. ©aS eine Stuge batte er ffton früher Der*

toren, baS anbere mußte er, um einer bigigen .Kranfbeit mit*
fen, beren Stoff ffft auf baffelbe geworfen batte, operiren laffen

1) (Bgf. 3. 3. SR i et er'S c.iograpt>ifcfc.fr gntrattrf im Supplement ju $feffetS SBer«

fuetje. «Stuttgart unb Sitoingeu 820. — © t ö i e r in ben etfäffifcDen 9teujaf,rä»

Mattem 843.
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Meine Frau und die Mcinigcn, die dich Alle lieben, darf ich

deiner Freundschaft nicht empfehlen, so wenig als den Deinigen.)

Nächst Lavater stand nnter den Freunden Sarasin am

nächsten

pfeffel.
Auch sein Name ist bekannt genug, als daß viel zu bc-

vorworten nöthig wäre; doch da scin äußeres Lcbcn vielleicht

weniger Allen gegenwärtig ist, als Lavaters, so erlaube ich

mir, eine kurze Skizze desselben voranzuschicken.')

Gottlieb Konrad Pfeffel, geb. den 28. Brachmonat
1736 zu Colmar, hatte seinen Vater, cincn gcachtcten Beamteten

(Stättemcistcr), früh vcrlorcn und verdankte scinc Bildung
theils seinem ältern Bruder, theils dem Kirchenrath Sander
in Könderingen, in dessen Haus er eine wissenschaftliche

Erziehung erhielt. Jm Spätjahr 1751 bezog er die Universität

Halle, um die Staats- und Rechtswissenschaft zn studieren.

Schon hier zog er sich bci seinen ohnehin geschwächten Augcn
dnrch angcstrengtes Arbeiten und Nachtwachen eine Ophthalmie

zu, die ihn nöthigte, für einige Zeit die Studien auszusetzen.

Er kehrte ins Vaterland zurück. Jn Straßburg gewann er
die Liebe seiner künftigen Lebensgefährtin, Clcophe Divour
(Doris), mit der er dcn 26. Februar 1759 — als Blinder
stch trauen licß. Das eine Auge hatte er schon früher
verloren, das andere mußte cr, um cincr hitzigen Krankheit willen,

deren Stoff sich auf dasselbe geworfen hatte, operiren lasscn

1) Vgl. I, I. Ried er'ê biographischer Entwurf im Supplement zu PfeffelS Ber»

suche. Stuttgart und Tübingen 820. — Stöber in den elsäfsischen Neujahrs»

blatter,, 84Z.
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— waS mit Doüer GinWittigung feiner Vraut gefftah, obwohl
ber Verluff auft biefeS SlugeS mit jiemlifter ©ewißbeit be*

Dorffanb. — ^3feffel batte fid; ffton frübe in ^oeffen unb na*

mentlid; im ©ebiete ber gabcl Derfucbt, wobei ihm ©eUert als
Vorbilb biente. Seine Wufe war eS, bie ihm bei feiner för*
perliften Unfäbigfeit ju irgenb einer Veamtuiig feinen irbifften
Unterhalt gab. 1761 crfd;icnen feine erßen poetifften Ver*
fud;e in brei Vüftern ju granffurt a. W.; eS waren Oben,
Sieber, Gffogen, ©efegenbeitSgebübte unb etwa ein ©ritttyeit
gabeln unb Gpigramme. Stuft im ©ratnatifd;en Derfuftte er

ffft. Sein £rauerfpiel: „ber Ginfiebfer" erlebte jwei Stufla*

gen (1761 unb 1763); überbieß erfftienen Sd;äferfpiefe: ber

Sftag, unb ^hifemon unb VauciS (1763). Stuft überfegte
er SifttmerS gabeln inS granjößfd;e. Slnbrer fitterariffter Un*

tcrnel;mungen, fowie auft feines mit Gifer getriebenen Stu*
biumS ber «KriegSwiffenfdjaft ttid;t ju gebenten. Sein Rame

als ©id;ter würbe in ben Sed;jigcrjal;ren immer befannter in

©etttfd;lanb. ©er Sanbgraf Don Helfen *©armßabt ernannte
ihn 1763 juin Hcfraft nnb 1767 warb er jum Gfwenntitglieb
ber marfgräfltd;*babifften tateinifften ©efeUfcbaft in «Karlsruhe

ernannt.') ©er fftmerjbafte Vertuff feines Grffgebomen, eines

jebnjährigen l;offnungSDoUen «Knaben, ben er mit ben rühren*
ben SBorten beßngt:

„Qtft, baS ©aumdjjen, baS ber V(tj| getroffen,

2Bar eines blinben VaterS Stab,"
Deranlaßte ihn, burd) Grrifttung einer Grjt'ebungSanßaft, Va*
ter fretnber «Kinbcr ju werben, ©antit beginnt eine neue

Gpedje in ^feffelS Sehen. Sein flau ging anfänglift auf ein

Wilitär*^enßonat für junge proteßantiffte GbeUeute. ©aS

3nffitnt würbe 1773 unter bem Rainen ecole, fpäter Acade-
mie militaire in Golmar eröffnet. Sin bein geiftreiften, auft

1) ©pätertjin 1788 tparb er gtjrenmitgfieb ber preu^ifdjen »tabemie ber ßünfte unb

mec^aniferjen Sfßiffenfcliaften ju (Berlin.
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— was mit voller Einwilligung seiner Braut geschah, obwohl
der Verlust auch dieses Auges mit ziemlicher Gewißheit
bevorstand. — Pfeffel hatte sich schon frühe in Poesien und

namentlich im Gebiete der Fabel versucht, wobei ihm Gellert als
Vorbild diente. Seine Muse war cs, die ihm bei seiner kör-

perlichcn Unfähigkeit zu irgend einer Beamtung seinen irdischen

Unterhalt gab. 1761 erschicnen seine ersten poetischen

Versuche in drei Büchern zu Frankfurt a. M. ; es waren Oden,
Lieder, Eklogen, Gelegenheitsgedichte und etwa cin Drittheil
Fabcln und Epigramme. Auch im Dramatischen versuchte er

stch. Scin Trauerspicl: „dcr Einsiedler" erlebte zwei Auflagen

(1761 und 1763); überdieß erschienen Schäferspiele: der

Schaß, und Philemon und Baucis (1763). Auch übersetzte

er Lichtwers Fabeln ins Französische. Andrer litterarischer
Unternehmungen, sowie auch sciues mit Eifer getriebenen
Studiums der Kriegswissenfchaft nicht zu gedenken. Sein Name

als Dichter wurde in den Sechzigcrjahren immer bckannter in

Deutschland. Dcr Landgraf von Hcsscn-Darmstadt ernannte

ihn 1763 zum Hofrath nnd 1767 ward er zum Ehrenmitglied
der markgräflich-badischen lateinischen Gesellschaft in Karlsruhe
ernannt.') Der schmerzhafte Verlust seines Erstgebornen, eines

zehnjährigen hoffnungsvollen Knaben, den cr mit dcn rübrcn-
den Wortcn besingt:

„Ach, das Bäumchen, das der Blitz getroffen,

War eines blinden Vaters Stab,"
veranlaßte ihn, durch Errichtung einer Erziehungsanstalt, Vater

fremder Kinder zu werden. Damit beginnt eine neue

Epoche in Pfeffels Lcbcn. Sein Plan ging anfänglich auf ein

Militär-Pensionai für junge protestantifche Edelleute. Das
Institut wurde 1773 unter dem Namen eoole, später Cosels-
mie militaire in Colmar eröffnet. An dem geistreichen, auch

1) Späterhin I78S Word er Ehrenmitglied der preußischen Akademie der Künste und

mechanischen Wissenschaften zu Berlin.
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auS ®btbe^ Sehen bcfannten gräflich * feitüngifften Hofratt)
Scrfe erhielt Weffel einen tüfttigen ©ebüffen, unb halb fanb*
ten auft Väter unb Wutter auS beut beffern Vürgerftanbe
ihre Söhne babin, auft wenn biefe nid;t bem Solbatenftanbe

ffft wibmcten.
Gine nähere Vefdjrcibung beS 3nßitutS, baS ffft auf

etwa 40 3ögfinge belief, unter weiften wir Ruffen, granjofen,

Gnglänber, ©eutffte unb Sd;Weijer ffnben, eine Gntwirffung
ber ^feffel'fften ©runbfäge über Grjiebung, auf wetfte bann

bie mt'It'täriffte ©t'ScipIin ber Sftule gegrünbet würbe, wirb
man hier nicht erwarten.') Ueher ben 3wecf ber Slnftalt

fpriftt ftd; $5feffri in einein Vrief an Sarafin Dom 26. Hör*

nung 1781 alfo auS: „Unfer 3nftitut iff Weber eine ©elet)r=*

ten*, Solbaten* noft «KaufmannSfftule, fonbern ein ^flanjgar*
ten für aüe nid;t gemeine Stäube." — Sarafin felbft fanbte

feinen älteften Sobn gelir 1783 babin. Stuft 20. HaaS unb

anbre VaSfer waren $3feffePfd;e „GfeDen."
^PfeffelS £bätigfcit ging nun großenteils in ber Seitung

biefeS 3uftituteS auf, obwohl er ju biftten nie aufhörte unb

auft mit ber Sitteratur fortfd;ritt. So erfftienen 1783 feine ga*
befn, ber belDetifften ®efeüfd;aft gewibmet, bie nad; fefts 3ab*
ren eine neue Sluflage erbielten unb 1781—1799 bie poetifften
Verfufte, weifte bei feinem ehemaligen GteDen, 2B. HaaS, ge*
brueft unb fpäter Don Gotta Derfegt Würben. 3in 3ahr 1785

präfibirte er bie helDetiffte ©efeUfcbaft unb hielt eine Rebe

„über bie europätffte «KriegSDerfaffung Dor Grftnbung beS geuer*

gewebrS." ^feffel felbft betrachtete ffft in fofern als Sftwei*
jer, als bie Stabt Viel im 3ajjre 1782 ihm baS Gbreitbürger*
reftt gefftenft hatte. Um baS VaSler Vürgerreftt hatte er ffft
im 3afire 1781 beworben, aber bie Verbanblungen jerffttugen
ffft, unb ^Pfeffel jeigte ftd; etwas einpßnbliri; barüber in ben

Vriefen an Sarafin.

1) Sitefiiljrlicje« barüber bei SRieber a. o, D.
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aus Göthe's Leben bekannten gräflich - leiningischen Hofrath
Lerse erhielt Pfeffel einen tüchtigen Gehülfen, und bald sandten

auch Väter und Mutter aus dem bessern Bürgerstande

ihre Söhne dahin, auch wenn diefe nicht dem Soldatenstande

sich widmeten.
Eine nähere Befchrcibung des Instituts, das sich auf

etwa 40 Zöglinge belief, unter welchen wir Russen, Franzosen,

Engländer, Deutsche und Schweizer finden, eine Entwicklung
der Pfeffel'schen Grundsätze über Erziehung, auf welche dann

die militärische Disciplin der Schule gegründet wurde, wird
man hier nicht erwarten. ') Ueber den Zweck der Anstalt
spricht stch Pfeffel in einem Brief an Sarasin vom 26. Hor-

nung 1781 also aus.- „Unser Institut ist weder eine Gelehrten-,

Soldaten- noch Kaufmannsschule, sondern ein Pflanzgarten

für alle nicht gemeine Stände." — Sarasin selbst sandte

seinen ältesten Sohn Felir 1783 dahin. Auch W. Haas und

andre Basler waren Pfeffel'sche „Eleven."
Pfcffels Thätigkeit ging nun großentheils in der Leitung

dieses Jnstitutcs auf, obwohl er zu dichten nie aufhörte und

auch mit dcr Littcratur fortschritt. So erschienen 1783 seine

Fabeln, der helvetischen Gesellschaft gewidmet, die nach sechs Jahren

eine neue Auflage erhielten und 1781—1799 die poetischen

Versuche, wclche bei seinem ehemaligen Eleven, W. Haas,
gedruckt und später von Cotta verlegt wurden. Jm Jahr 1785

präsidirte er die helvetische Gesellschaft und hielt eine Rede

„über die europäische Kriegsverfassung vor Erfindung des Fcuer-

gewehrs." Pfeffel sclbst betrachtete sich in sofern als Schweizer,

als die Stadt Biel im Jahre 1782 ihm das Ehrenbürger-
recht geschenkt hatte. Um das Basler Bürgerrecht hatte er sich

im Jahre 1781 beworben, aber die Verhandlungen zerschlugen

sich, und Pfeffel zeigte sich etwas empfindlich darüber in den

Briefen an Sarasin.

1) Ausführlich»« darüber bei Rieber a. a, O.
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Raftbem bie GrjiehungSaitftaft ju Golmar t'm 3ahr 1793
ben ReDofutionSffürmen hatte Weiften muffen, fu(;r ^Pfeffet als
Vorffcher beS GonfffforiuinS fort, für Grjiebung tbätig ju fein.
«Kranfbeit, öfonomifd;e Vertuffe (in golge ber Slfffgnaten), bic

noft weit fftinerjfiftem Verluße eines SofineS unb anbrer

Slngebörigen brachten manches Schwere über ihn. Slber fein
©eiß erhob fid) über ben ©rttrf burft bie Vcfd;äftigung mit
^Pbilofopbie unb ^3ocfic, weifte beibe burd) eine retigiöfe ©e*

ftnnung ihren tiefern Halt erhielten. Wit auSgcjciftneten Wän*
neru unb grauen, Don benen einige jum Sarafin'fften «Kreife

geborten, fo Wie mit biefem felbß unterhielt er einen fleißigen

Vriefwed;fd, ben er fdjon, als er nod; baS 3nß(tut leitete,

begonnen unb wojtt er ffft oft bie Winuten geflobtcn hatte,
bie ihm furj Dor beut ®lorfenfd;lage Dergönnt waren, ber ihn

unerbittlich wieber an bic Slrbeit in feiner «Klaffe rief. — 2ßcit

entfernt, baß fein höheres Slltcr feine poctifd;e grufttbarfeit
gcfftwäftt bätte, Derfaßte er grabe in ben fpätern 3abrcn bie

meißen feiner ®ebiftte, oft in fcblafTofcn Räfttcn. ©ie £(;iere
feiner gabeln waren i(;in ju traulid;cn greunben geworben,
benn, fo fd;rich er an SaDater, „bie Veßien finb oft beffere

©efcUcn, als Wenfften!" — Unb auft in ben Vriefen an Sa*
raßn brürft ffft öfter eine trübe Stimmung auS bei'in Vtirfe
nad; bem pofitifd;en Horijonte. ©en 26. gebruar 1809 (nach*

bem bie meiften feiner greunbe, auft SaDater unb Saraßn,
t'bm Dorangegangen waren) hatte er noft feine golbne 3uhd*
boftjeit gefeiert, als er Don feinem rbeumatifften Hebel, an

bem er 3at;re lang litt, mit neuer Heftigfeit bcfaUcn unb naft
Dielent Seibcn ben 1. Wai burft ben Xot> erlöst würbe. Slitf
baS einfad)e «Krcuj, baS feine ©rabßätte bejeid;itet, bat feine

©attin bie SBorte gefd;rieben, bie er felbft für eineS feiner
«Kinber wählte: „Seine Seele gefiel ©ott wohl."

^PfeffelS näheres Verbältniß ju Sarafin ftnben wir,
fo Weit bie Vrieffainmtung jurürfreiftt, eingeleitet burft bie

Slbfenbung eines Reffen SarafinS in baS ^pfeffel'ffte 3nffitut,
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Nachdem die Erziehungsanstalt zu Colmar im Jahr 1793
dcn Revolutionsstürmen hatte weichen müssen, fuhr Pfeffel als
Vorsteher des Consistoriums fort, für Erziehung thätig zu sein.

Krankheit, ökonomische Verluste (in Folge der Assignaten), die

noch weit schmerzlichern Verluste eines Sohnes und andrer

Angehörigen brachten manches Schwere über ihn. Aber sein

Gcist erhob sich über dcn Druck durch die Beschäftigung mit
Philosophie und Poesie, wclche beide durch eine religiöse
Gesinnung ihrcn tiefcrn Halt erhielten. Mit ausgezeichneten Männern

und Frauen, von denen einige zum Sarasin'schen Kreise

gehörten, so wic mit dicfem sclbst untcrhielt er einen fleißigen

Bricfwcchsil, den er schon, als er noch das Institut leitete,

begonnen und wozu cr sich oft die Minuten gestohlen hatte,
die ihm kurz vor dcm Glockenschlage vergönnt waren, der ihn

unerbittlich wicdcr an dic Arbcit in seiner Klasse rief. — Weit
entfernt, daß scin höheres Altcr seine poetische Fruchtbarkeit
geschwächt hätte, vcrfaßte cr gradc in dcn spätcrn Jahrcn die

mcistcn seiner Gcdichtc, oft in schlaflosen Nächten. Die Thiere
seiner Fabeln waren ihm zu traulichen Freunden geworden,

dcnn, so schrieb er an Lavater, „die Bestien sind oft bessere

Gesellen, als Menschen!" — Und auch in dcn Briefen an

Tarasi» drückt sich öfter eine trübe Stimmung aus bei'm Blicke

nach dem politischen Horizonte. Dcn 26. Februar 1899 (nachdem

die meisten semer Frcundc, auch Lavater und Sarasin,
ihm vorangegangen waren) hatte cr noch seine goldnc Jubel-
Hochzeit gefeiert, als er von seinem rheumatischen Uebel, an

dcm er Jahre lang litt, mit neuer Heftigkeit befallen und nach

vielen, Leiden den 1. Mai durch dcn Tod erlöst wurde. Anf
das einfache Kreuz, das seine Grabstätte bezeichnet, hat seine

Gattin die Worte geschrieben, die er selbst für eines seiner

Kinder wählte: „Seine Seele gefiel Gott wohl."
Pfeffel s näheres Verhältniß zu Sarasin finden wir,

so weit die Briefsammlung zurückreicht, eingeleitet durch die

Absindung eines Neffen Sarasins in das Pfcffel'sche Institut,
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im 3abr 1774 (fein eigner Sofjn gclir tarn erff neun 3at)re fpä*

ter hin), ©iefer erffe Vrief iß franjöfffft gefdjrieben unb hat

noft ganj bie Haltung eines ®efftäftS6riefeS; er iff unter*

fftrieben Don ^Pfeffet unb einem gewiffen VcücfontaineS. (Spie*

bei iff ju bemerfen, baß ^feffefS Vriefe burftgängig bictirt
ober aud; oft Don Sccrctären in feinem Rainen gefftrieben,
Don ihm aber meiff eigenbänbig mit fef;r bieten Settern, wie
eben ein VIt'nbcr fftreibt, unterfebrieben ßnb). ©ie fotgenben

Vriefe, fäinmtlid; beutfd), werben aber halb traulicher unb

enblift gebt aud) baS Sie in ©tt über. 28ie innig ffton baS

Verbältniß ju Sarafin unb beffen ©affin im 3at;r 1777 war,
erbeUt auS folgenber VriefßeUc: „Siebße Seraphine, tbeurer

Sarafin! meine ©attin unb ich einpßnbcn mit namenfofer 2Bof*

tuft, baß wir beibe nur eine Hälfte finb unb baß 3br ebleS

spaar bie anbre -Hälfte Don unS felbft auSinad;t. ©ott fegne

euch für eure Siebe. 3ft wußte lange niftt, wie tbeuer

t'br mir feib." — Unb nun wirb auft in anbern Vricfen baS

©lürf ber grcunbfftaft unb bie Spmpatbie ber Seelen in ei*

nein S£one befungen, ber eS Dcnnuftcn ließe, wenn cS niftt
burft anbre Vriefßellcn beffätigt würbe, baß ^feffet gerabe

bamalS mit Siegwart fid) befftäftigte. Vafb bernad; beißt cS

in einem anbern Vriefe: — „Von nun an foü fein £ag Der*

geben, an welchem unfre Seelen niftt, Don ber Sßclt ungefc*

ben, in heiligen Sympathien, Sie tbeurer Vrubcr! unb Sic,
unfre SieblingSfftwcßer umfftweben werben, ©ott, ber 3euge

unferS VunbeS weif), baß nur biefe Ramcn aüein in ihrer

äftteffen unb wännften Vebeutung gewonnen, unfre Vcrbäft*
niffe gegen Guft aitSbriirfen fönnen. Hätte -Kerfter ein ^3aar

greunbe gebäht, wie wir; f)ätte er nur einen Vlirf auf unfre

mitternädjtlifte Scene Dom Wontag werfen fönnen, er hätte

bie Wenfftbeit lieber, er hätte fie Derebrctt gelernt, er bätte

fein ©efftoß auS ber Hanb geworfen, um fte ju einem Sohc

über fein ©afein gen Himmel ju falten." 3n äbnticJber greun*
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im Jahr 1774 (sein eigner Sohn Felir kam erst nenn Jahre später

hin). Dieser erste Brief ist französisch geschrieben und hat

noch ganz die Haltung eines Geschäftsbriefes; er ist

unterschrieben von Pfeffel und einem gewissen Bcllcfontaines. (Hie-
bei ist zu bemerken, daß Pfcffels Briefe durchgängig dictirt
oder auch oft von Sccrctären in scincm Namcn geschricbcn,

von ihm abcr meist eigenhändig mit sehr dicken Lettern, wie
cbcn ein Blinder schreibt, unterschrieben sind). Die folgenden

Briefe, sämmtlich deutfch, werden aber bald traulicher und

endlich geht auch das Sie in Dn über. Wie innig schon das

Vcrhältniß zu Sarasin und dcsscn Gattin im Jahr 1777 war,
erhcUt aus folgender Bricfstelle: „Liebste Seraphine, theurer

Sarasin! meine Gattin und ich empsindcn mit namenlofer Wollust,

daß wir beide nur eine Hälfte stnd und daß Ihr cdles

Paar dic andre Hälfte von uns selbst ausmacht. Gott segne

cuch für eure Liebe. Ich wußte lange nicht, wie theuer

ihr mir scid." — Und nun wird auch in andcrn Bricfcn das

Glück dcr Frcundschaft und die Sympathie dcr Scclcn in
cincin Tone besungen, dcr es vcrmuthcn licße, wenn cs nicht

durch andrc Briefstellcn bestätigt würde, daß Pfeffel gerade

damals mit Siegwart sich beschäftigte. Bald hernach heißt cs

in einem andern Briefe: — „Von nun an sott kein Tag
vergehen, an welchem unsre Seelen nicht, von dcr Wclt ungesehen,

in heiligen Sympathien, Sie theurer Bruder! und Sic,
unsre LieblingSschwcster umschweben werden. Gott, der Zeuge

unsers Bundes weiß, daß nur diese Namcn allein in ihrer
ächtesten und wärmsten Bedeutung gewonnen, unsre Verhältnisse

gcgen Euch ausdrücken könncn. Hätte Wcrthcr ein Paar
Freunde gehabt, wie wir; hätte er nur einen Blick auf unsre

mitternächtliche Scenc vom Montag wcrfcn könncn, er hätte
die Menschheit lieber, er hätte sie verehren gelernt, cr hätte

sein Geschoß aus der Hand geworfen, um sie zu einem Lobe

über sein Dasein gcn Himmel zu falten." Jn ähnlicher Freun-
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beStrunfenbet't fftreibt er auft 1778 an Sarafin, nach einem

Vefufte beS Segtern in Goftnar:
greunb! waS ber Qtrjt bem «Jcranfen ift,
£5a8 warft bu mir: an beinern «§erjen

©og SSonne ffft in meine Schniefen,
SCBoIpl mir, baff bu mein SBruber bift.
Unb bir, o 3oe! <£eit bir, Sefte!

©etiebtefte, <§eif, .§ett fei bir;
3meen Sage gabß bu mir, jwei geße

3)eS $arabiefeS gabft bu mir.
Wan Dergleifte auft bie gebrurfte Gpiffcl an Saraßn im

erften Vanb ber poetifften Verfufte jweiteS Vuft, fowie bte

Derfftiebencn @ebid;te an 3oe. — ©iefer greunbfftaftSbunb war
aber feineSwegS, wie man auS ber fentimentalen Sprafte fftfie*
ßen fonnte, ein bloßes Spiet ber ^3f;antafic, eitle ©efübIS*

fftwärmerei. SlUeS ging auf gegenfeitige ßttfifte Vereblttng unb

VerDoUfoinmnttng, auf gegenfeitige Grjiebung auS. So legt
^Pfcffel mit einer Offenbeit unb greimütbigfeit, wie man fte

feiten Don einem Wann, einer grau gegenüber ftnben wirb,
fotgenbeS Sclbßgcßänbniß an 3oe ab (1779:) „Sluft ift,
liehße greunbin! b^be ffton mehr als einmal bie heften Wen*

fd;en über mid; feufjen gcmad)t, unb bei ben beifigffen Vor*
fägen gegen einen erfofttenen Sieg gewiß jwo Ricbcrfagen
erlitten. GS giebt £age, barin ift aUeS leiben fann, anbere,

ba eS mir ftbwer fäüt, nur eine ffeinc «Kränfung ju ertragen.

3ft fühle wohl, baß bie pbtyftffte Vcfd;affcnbeit meines «Kör*

perS auf bie Stimmung meines ©eiffeS einfließt, aüein Dor

bein ©erlebte meines ©ewiffens tonnte biefer ©runb tnift noft
nie IoSfpred;en. ©anje Sage DoU innern 3ammerS unb noft
ffhrerfliftere Räftte, worin ift, fem Don ber Grquirfung beS

Schlafes mein «Kiffen mit Xbxänen überfftwemme, finb noft
immer bie golge meiner fftänbtiften Rieberlage gewefen. ©oft*
lob, baß ineine 3ögfinge noft nie bie ©egenffänbc baDon wa*

ren, unb baß bie guten Wenfften, bie mich umgeben, auft in
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destrunknheit schreibt er auch 1778 an Sarasin, nach einem

Besuche des Letztern in Colmar:
Freund! was der Arzt dem Kranken ist,

Das warft du mir: an deinem Herzen

Goß Wonne stch in meine Schmerzen,

Wohl mir, daß du mein Bruder bist.

Und dir, o Zoe! Heil dir, Beste!

Geliebteste, Heil, Heil sei dir;
Zween Tage gabst du mir, zwei Feste

Des Paradieses gabst du mir.
Man vergleiche auch die gedruckte Epistel an Sarasin im

ersten Band der poetischen Versuche zweites Buch, sowie die

verschiedenen Gedichte an Zoe. — Dieser Frcundschaftsbuiid war
aber keineswegs, wie man aus der sentimentalen Sprache schließen

könnte, cin bloßes Spiel der Phantasie, eitle
Gefühlsschwärmerei. Alles ging auf gegenseitige sittliche Veredlung und

Vervollkommnung, auf gegenseitige Erziehung aus. So legt
Pfeffel mit einer Offenheit und Freimüthigkeit, wie man sie

selten von einem Mann, einer Frau gcgenübcr finden wird,
folgendes Sclbstgeständniß an Zoe ab (1779:) „Auch ich,

liebste Freundin! habe schon mehr als einmal die besten Menschen

über mich seufzen gcmacht, und bei dcn heiligstcn
Vorsätzen gcgcn einen erfochtenen Sieg gewiß zwo Niederlagen
erlitten. Es giebt Tage, darin ich alles leiden kann, andere,

da cs mir schwer fällt, nur eine kleine Kränkung zu ertragen.

Ich fühle wohl, daß die physische Bcschaffcnhcit meines Körpers

auf die Stimmung meines Geistes einfließt, allein vor
dem Gerichte meines Gewissens könnte dieser Grund mich noch

nie lossprechen. Ganze Tage voll innern Jammers und noch

schrecklichere Nächte, worin ich, fern von der Erquickung des

Schlafes mcin Kissen mit Thränen überschwemme, sind noch

immer die Folge meiner schändlichen Niederlage gewesen. Gottlob,

daß meine Zöglinge noch nie die Gegenstände davon waren,

und daß die guten Menschen, die mich umgeben, auch in
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btefen Slugenbltrfen baS 3nwcnbige meines HerjenS niftt Der*

fennen.... Vet ©ott! ift gebe ben Vorfag unb bie Hoffnung

niftt auf, wieber Herr meiner felbff ju werben, unb WaS mid)

in biefer Hoffnung heftärft, ift, baß ift fetten mehr als einen

Stugcnblirf braud;e, um mich ju beffnnen. Slber aud; baS,

meine 3">e! ift niftt mein 2ßerf, fonbern ein 3ug beS Seit*

banbeS, baS ber große Vater, ber überall ift, unfern Seelen

angelegt hat. O tiebfte Sftweffer! möchten wir unS ihm nie

entjieben unb in jeber Wittute fühlen, wie feiig eS iff, unter

fetner Sßartung ju ßeben."

Schon hier tritt unS ^fcffetS tief retigt'öfe ©eßnnung ent*

gegen, bte man bei bem Gpigraminatifer unb gabetbübter we*

niger erwarten würbe. Sie fprfftt ffft aber auft in bem gan*

jen Vriefwcftfel auS, waS unS ein VeWeiS iff Don bem inni*

gen Verhäftniß ^feffefS ju ben SarafinS, benn fo fd;retbt er

im September 1786 an Veibe: „3br Wißt, meine £beuerfteit,
baß ift nur mit wenig Sterbliften Don Religion fprefte. 3ft
betraftte fie als eine neue feuffte ©dichte, beren gebetet«

©tinftbejeugungen man für ftd; behalten muß. gür mich finb
baS ihre Wtyfferfcn; bic Theologen mögen anbere haben, an*
bere fenne id) niftt. — ©ie garbe feiner Religion iff nun

freifift eine Don ber SaDater'fften burftauS Derfftiebene. GS

iff, als ob bie Derfftiebenen Rifttungen ber 3eit, wie fie unter
einanber gäbrten, ffft in ihm begegneten unb ffft gfeiftfaut
ben Vorrang ffreitig maftten. $feffriS Sehen fällt, Wie baS ber

übrigen greunbe in bie ^eriobe ber Slufflärung, Weifte ber

franjöfffd;en ReDolutioii DorauSging. Gr war auft niftt un*
befannt mit aü ben Schriften, Weifte als bie Dorjügliftffen
Organe berfelben galten unb blieb Don ifirem Ginfluß niftt
unberührt, ohne ffft boch bcinfefben blfnblingS binjugeben. SIIS

Vefeg baju inag'bienen, waS er an Saraßn über SefßngS

Rathan fftreibt (3nni 1779): „3ft habe beu Ratban Don

Straßburg inifgebraftt; baS Stürf iff unbejabfbar, nur miß*
fällt mir in einem Dertrauliften Sftaufpiel meljr, afS in jebem
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diesen Augenblicken das Inwendige meines Herzens nicht
verkennen. Bei Gott! ich gebe den Vorsatz und die Hoffnung
nicht auf, wieder Herr meiner selbst zu werden, und was mich

in dieser Hoffnung bestärkt, ist, daß ich selten mehr als einen

Augenblick brauche, um mich zu besinnen. Aber auch das,
meine Zoe! ist nicht mein Werk, sondern ein Zug des Lcit-

bandes, das der große Vater, der überall ist, unsern Seelen

angelegt hat. O liebste Schwester! möchten wir uns ihm nie

entziehen und in jeder Minute fühlen, wie selig es ist, unter

seiner Wartung zu stehen."

Schon hier tritt uns Pfcffels tief religiöse Gesinnung

entgegen, die man bei dcm Epigrammatiker und Fabeldichter

weniger erwarten würde. Sie spricht sich aber auch in dem ganzen

Briefwechsel aus, was uns ein Beweis ist von dcm innigen

Verhältniß Pfeffcls zu dcn Sarasins, denn so schreibt cr

im Scptcmber 1786 an Beide: „Ihr wißt, meine Theuersten,

daß ich nnr mit wenig Sterblichen von Religio» spreche. Ich
betrachte sie als eine ncne keusche Geliebte, deren geheime

Gunstbezeugungen man für stch behalten muß. Für mich sind

das ihre Mysterien; die Theologen mögen andere haben,
andere kenne ich nicht. — Die Farbe seiner Religion ist nun

freilich eine von der Lavater' schen durchaus verschiedene. Es

ist, als ob die verschiedenen Richtungen der Zeit, wie sie unter
einander gährten, sich in ihm begegneten und sich gleichsam

dcn Vorrang streitig machten. Pfeffels Leben fällt, wie das der

übrigen Freunde in die Periode der Aufklärung, welche der

ftanzösischen Revolution vorausging. Er war auch nicht
unbekannt mit all den Schriften, welche als die vorzüglichsten

Organe derselben galten und blieb von ihrem Einfluß nicht

unberührt, ohne sich doch demselben blindlings hinzugeben. Als
Beleg dazu mag dienen, was er an Sarasin über Lessings

Nathan schreibt (Inni 1779): „Ich habe den Nathan von

Straßburg mitgebracht; das Stück ist unbezahlbar, nur mißfällt

mir in einem vertraulichen Schauspiel mehr, als in jedem
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anbern, bie ©iction in Verfen. ©er Sfttuß fftnappt auft ju
pföglift ab unb bie gabel eincS ber Wcifferßürfe beS menfft*
lieben SBigeS hinterläßt ben unangenehmen Ginbrurf, baß bie

Religionen WabotnebS unb unfereS guten göttlichen 3efuS in
eine «Klaffe gefegt unb-für untergefftoben ausgegeben werben.

3ft gtaube aUerbingS, baß ber Wa(;ometiSmuS, feine ©rün*
bung abgerechnet, mehr nüglift als fftäbtift war unb Dercbre

Diele feiner Sebren, altein bie parallele mit bem Gbrißentbutn
fann er bod; wabrfift nid;t aushalten." — Gine ähnliche

eflcftiffte Steüung nimmt ^fcffef gegen ben ©eiSmuS Don

Steinbart ein, beffen Si)ßcin ber ©fttcffcligfeitStcbre er foebett

gelcfen hatte. Gr fabelt an bem SSerfc bic atlju fftutgereftte
gönn, weffte ben Sd;üter VaumgartenS ') Derratfie, geßcfit
aber, baß ftn DicfcS in bie angcnct;mße Ucbcrrafftung Dcrfegt
habe, weil cS faß ganj mit feinen Vcgriffen unb Gmpfinbun*

gen bannonire. Rainentlift ffimmt er il;in bei in ber Ver*
Werfung ber Slitgußt'nifften Grbfünbenlcbre. „©iefer Slfrifaner
bat ber Religion mit feiner Dorgebliftcn Orthoborie mehr als
aüe Dor ihm aufgeßanbenen Grjfcger gefftabet." Ob ^feffet
freifift felbß ben Slfrifaner Sluguffin gelcfen babe, ober wie
£aufcnbe mit ihm nur Slnbern naftrebe, laffen wir babin

geßcllt. Sdbßßänbigcr ttrtbeilte er in anbern ©ingen, unb be*

fannte offen, baß Steinhart ihm ju weit gebe. So batte biefcr,
frt'Dof genug, ©aDibS Sd)merj über feine Sünbeit mit ber

„©atgcnbttße eineS WiffetbäterS" jufammcngeßcUt. ©ieß em*

pörte ^fcffcl. „Wciffcr Steinbart muß entweber Don «Kinb*

heit an gar trefffift mit ßft jufrieben fein ober ein Herj Don

garrenfftwänjen haben, fonß würbe er niftt fo fatt unb bic*

tatorifft cnfffteiben, baß ber äd;tc ©riß ber Religion aüe ängft*
fifte ober traurige diene Derbanne.. Gin gutes, füf;lcnbeS

Herj feibet aUemaf, wenn cS mit ober ohne Vorfag einen

2ßobftf;äter ober fonft einen guten fübtenben Witmenfften be*

1) ©itgmunb 3afo6 (Baumgarten felbft mar befanntficr, ein <5cf)üfer SBoff«.
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andern, die Diction in Versen. Der Schluß schnappt auch zu

plötzlich ab und die Fabel eines der Meisterstücke des menschlichen

Witzes hinterläßt den unangenehmen Eindruck, daß die

Religionen Mahomeds und unseres guten göttlichen Jesus in
eine Klasse gesetzt und für untergeschoben ausgegeben werden.

Ich glaube allerdings, daß dcr Mahomctisinus, seine Gründung

abgerechnet, mehr nützlich als schädlich war und verehre
viele seiner Lehren, allein die Parallele mit dem Christcnthum
kann er doch wahrlich nicht aushalten. " — Eine ähnliche
eklektische Stellung nimmt Pfeffel gegen den Deismus von
Steinhart ein, dessen System dcr Glückscligkcitslchre er soeben

gelesen hatte. Er tadelt an dcm Werke die allzu schulgcrechte

Form, welche dcn Schüler Baumgartens ') verrathe, gesteht

aber, daß ihn viclcs in die angcnchmste Ucberraschung versetzt

habe, wcil cs fast ganz mit scincn Bcgriffen und Empfindungen

harmonirc. Namentlich stimmt cr ihm bei in dcr
Verwerfung dcr Augustinischen Erbsündcnlchre. „Dicscr Afrikaner
hat dcr Religion mit scincr vorgcblichcn Orthodoxie mehr als
alle vor ihm aufgestandcnen Erzkctzer geschadet." Ob Pfeffel
freilich selbst dcn Afrikaner Augustin gelesen habe, odcr wie
Tauscnde mit ihm nur Andern nachrede, lassen wir dahin
gestellt. Selbständiger urtheilte cr in andcrn Dingcn, und
bekannte offen, daß Steinbutt ihm zu weit gehe. So hatte dieser,

frivol genug, Davids Schmerz übcr scine Sünden mit der

„Galgcnbuße eines Missethäters" zusammcngestcllt. Dieß
empörte Pfeffel. „Mcistcr Steinbart muß entweder von Kindheit

an gar trcfflich mit sich znfricdcn scin oder ein Herz von
Fnrrcnschwänzcn haben, sonst würde cr nicht so kalt und
dictatorisch entscheiden, daß der ächte Gcist dcr Religion alle ängstliche

oder traurige Reue verbanne.. Ein gutes, fühlendes

Herz leidet allemal, wcnn cs mit oder ohne Vorsatz einen

Wohlthäter oder sonst einen guten fühlenden Mitmenschen be¬

iz Siegmund Jakob Baumgarten selbst war bekanntlich ein Schüler Wolfs.
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leibigt; wie fann eS benn hüpfen ober auch nur ruhig bfeiben,

wenn eS wahrnimmt, baß eS bie SBoblftatcn beS aUgemcincu

VaterS fo fpät erfannt ober feinen öftern Ruf jur ©lürffdig*
feit fo oft Derfftmäbet bat? ©er Verfaffer hätte fd;Icd;ter*

bingS bie pbr>ßfd;en unb moralifften SEemperainente ber Wen*

fften mit ju Ratbe jieben unb bebenfen foüen, baß in einem

gewiffen Staube ber Reife fein Wenfd) ffft m c h r Dor Sünbcn

hütet, als ber, ber ftd; am meißen über feine Sünben be*

fümmert, unb SaDater bat red;t, wenn er in feinen StuSftd;*

ten fagt, baß ber wahre Gbriff nie eifriger in ber £ugcnb iff,
afS furj nad) einem gaüe. 2Bamm baS? weif er bie Seiben

ber Reue unb baS unangenehme ©efütjl fennet, bein beßen

SBefen unb beut mäd;tt'gßen greunbe tnißfaüen ju haben, ©ieß

fftließt aber bic ruhige Hcitcrfcit über feine Rürffchr unb baS

frohe Vewußtfcin ber Grbarmung ©otteS nicht auS." — Uub

in einem fpätern Vrief (Dom 4, Slugitß) gelangt ^Pfeffct ju
bein Refultat: „biefcr ^Jrofeffor (Steinbart) iff mein Wann

niftt. SluS einigen Steffen foUte man fftließen, baß er baS

Gbriffentbutn als einen ©eiSinuS für ben großen Haufen unb

baS Hifforiffte bcffclbeu bloß als ben «Kanal anfiebt, tiefen
©etSmuS burftgängt'g befannt ju maften. Hieraus folgt, baß

ber aufgeftärte Wann ein Gbriff fein fann, ohne an Gfjriffuin

ju glauben unb oljne nötbt'g ju haben, an ihn ju glauben,

wenn er ben ©eiSinuS auS ber Ratur erfennt unb annimmt,
ben baS gemeine Voff, weit cS niftt felbft forfften fann, auf
bic Slutorität, baS ift auf baS 3eugniß 3cfu hin unb in ©e*

folg feiner Sebre glaubt unb ausübt. 3fir werbet finben, liebe

greunbe, baß id) bem Wann niftt unrecht tbue. Sein Sag
aber iff niebt neu. Herber in feiner ^bifofopbje ber ©efehiftte
hat ihn aud; geäußert, aber in ber golge, wie eS ffteint, wie*
ber jurürfgenommen, inbem er gegen bie eifert, weld;e bie ftriff*
liehe Religion bloß als ein SfuSbrcitungSmittel ber natürlichen

betraftten. Sind; naft meiner Ueberjeugung iß fte baS, aber

baS niftt aUein. Sie enthält eine Sluffaft ©otteS, bie ber
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leidigtz wie kann es denn hüpfen oder auch nur ruhig bleiben,

wcnn es wahrnimmt, daß es die Wohlthaten dcs allgemcincn

Batcrs so spät erkannt oder seinen öftern Ruf zur Glückseligkeit

so oft verschmähet hat? Dcr Verfasser hätte schlechterdings

die physischen und moralischen Temperamente dcr Menschen

mit zu Rathe ziehen und bedenken sollen, daß in cincm

gewissen Stande der Reife kein Mensch sich mehr vor Sünden

hütet, als der, der sich am meisten über seine Sünden

bekümmert, und Lavater hat recht, wenn er in seinen Aussichten

sagt, daß der wahre Christ nie eifriger in der Tugend ist,

als kurz uach einem Falle. Warum das? weil er die Lcidcn

der Neue und das unangenehme Gefühl kennet, dem besten

Wesen und dcm mächtigsten Freunde mißfallen zu haben. Dieß
schließt abcr die ruhige Heiterkeit über seine Nückkchr und das

frohe Bewußtsein der Erbarmung Gottes nicht aus." — Uud

in einem spätern Bricf (vom 4, August) gelangt Pfeffel zu

dem Resultat: „dicscr Professor (Steinbart) ist mein Mann
nicht. Aus einigen Stellen sollte man schließen, daß er das

Christenthum als einen Deismus für den großen Haufen und

das Historische desselben bloß als den Kanal ansieht, diesen

Deismus durchgängig bekannt zu machen. Hieraus folgt, daß

der aufgeklärte Mann ein Christ sein kann, ohne an Christum

zu glaubcn und ohne nöthig zu haben, an ihn zu glauben,

wcnn er dcn Deismus aus der Natur erkennt und annimmt,
den das gemeine Volk, weil es nicht selbst forschen kann, auf
die Autorität, das ist auf das Zeugniß Jcfu hin und in Gefolg

seiner Lehre glaubt und ausübt. Ihr werdet finden, licbc

Freunde, daß ich dem Mann nicht unrecht thue. Sein Satz
aber ist nicht neu. Herder in seiner Philosophie der Geschichte

hat ihn auch geäußert, aber in der Folge, wic es scheint, wieder

zurückgenommen, indem cr gcgen die eifert, welche die christliche

Religion bloß als ein Ausbrcitungsmittel der natürlichen
betrachten. Auch nach mcincr Uebcrzcugung ist ste das, aber

das nicht allein. Sie enthält eine Anstalt Gottes, die der
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©eiSmuS niftt muthmaßen fann, fegt unS ein beUereS 3ief,
größere SEugenbgrünbc, als er, Dor Slugen unb ffeUt jwifften
bie ©ottbeit unb unS einen Wann, ben wir niftt auf bie

Seite fd;ieben fönnen, ohne unenblid; Diel babei ju »edieren,
©er neue Verfeinerte ©eiSinuS iß offenbar auS Gbriffi ©lau*
benS* unb Sittenlehre gejogen. Run fd;fagen bie aufgeWaft*
fenen «Kinber beS GhriffentbumS il;re Slinme, bte Vibef, auS
ber fie if;re sJ3f;ifofopbie gefogen haben, unb laffen unS bie

2ßaht, Raftbeter 3efu ober Selbffbcnfer ju fein. Stuft ben

Slrtifd beS ©ebetS hat Steinbart bei alfer feiner Umßänbfift*
feit nirf;t nach meinem SBunffte bebanbett unb ffteint naft bem

Veifpief unfrer falten Vernünftfer bie Vitte auSjufftließeu.
©aS ®ebet beS Herrn ffttfeßt fte ©ottlob niftt auS, unb eS

iff bein Sftwäftern ja natürlich, ben Startern um Hülfe an*
jurufen. Ueberbaupt iff bie Religion unter ben Hänben un=

frer neuem £beofogcn, waS bie wäftfertte Rafe in SidüwerS
gabeln. Wan wirb baran formen unb fünffefn bis nidjtS
inebr übrig bleibt atS SErümmer, bie man am Gnbe b o ft wie*
ber begierig auffefen unb jufaminenfd;meljen wirb. 23eit bef*

fer als Steinhart, gefäüt mir Sentier in feiner ffegreiften
SSibertegung ber berüchtigten graginente. ') — Sfton auS bie*

fer Verufung auf Semler fönnen wir abnehmen, baß ^feffef
bei aü feiner entfftiebenen Slnbängliftfeit an baS pofttt'De Gbri*
ffentbum, nüfitS weniger als ein greunb ber alten Orthoborie
ober beS mobernen ^iett'SmuS war, fonbern, baß er Wie Viefe
feiner 3eit, benen Seinfer Doranging, ein ben Vcbürfiüffen
ber 3eit, ben gortfd;ritten ber Vilbung angemeffeneS Ver*
nitnftd;riffentbtun, einen burft bie Vibel geleiteten, burft

1) 9fodj mehrere anbere (Steifen finben fidj in ben ©riefen, worin er fidj über bie trö»

ftenbe SKacfjt be« SljriftentDuuiS auctfpridjt in äJergleidjung mit bem ©toiciämuü unb

jeber (ptjifofotitjie, fo bafi ba« Urttjeif ©etjersi über it)n (beutfdie SRationattittera«

tur 2te Sluft. 8b. I. ©.126), tponadj mir audj bei ^feffel „einen pon djriftticljer

Offenbarung unb Orfrfjicrjre »ölfig abfefc/enben Seictmu« ju finben Ratten" wollt einer

3Jci(berung bebarf.
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Deismus nicht muthmaßen kann, setzt uns ein helleres Ziel,
größere Tugendgründc, als cr, vor Augen und stellt zwischen
die Gottheit und unS einen Mann, den wir nicht auf die

Seite schieben können, ohne unendlich viel dabei zu verlieren.
Der ueue verfeinerte Deismus ist offenbar aus Christi Glaubens-

und Sittenlehre gezogen. Nnn schlagen die aufgewachsenen

Kinder des Christenthums ihrc Amme, die Bibel, auS
der sie ihre Philosophie gesogen haben, uud lassen uns die

Wahl, Nachbeter Jcsu oder Sclbstdcnker zu sein. Auch den

Artikel des Gebets hat Steinbart bei aller seiner Umständlichkeit

nicht nach meinem Wunsche behandelt nnd scheint nach dcm

Bcispicl unsrer kalten Vernünftlcr die Bitte auszuschließen.
Das Gebet des Herrn schließt sie Gottlob nicht aus, und es

ist dem Schwächern ja natürlich, den Stärkern um Hülfe
anzurufen, Ucberhaupt ist die Religion unter den Händen
unsrer neuern Theologcn, was die wächserne Nase in Lichtwers
Fabeln. Man wird daran formen und künsteln bis nichts
mehr übrig bleibt als Trümmer, die man am Ende doch wieder

begierig auflesen und zusammenschmelzen wird. Weit besser

als Stcinbavt, gefällt mir Semler in seiner siegreichen

Widerlegung der berüchtigten Fragmente. ') — Schon aus dieser

Berufung auf Seinler können wir abnehmen, daß Pfeffel
bei all seiner entschiedenen Anhänglichkeit an das positive
Christenthum, nichts weniger als ein Freund der alten Orthodoxie
oder dcs modernen Pietismus war, sondern, daß er wie Viele
seiner Zeit, denen Scmler voranging, ein den Bedürfnissen
der Zcit, den Fortschritten der Bildung angemessenes

Vernunftchristenthum, einen durch die Bibel geleiteten, dnrch

1) Noch mehrere andere Stellen finden sich In den Briefen, worin er sich über die trö<

stende Macht de« Christenthums ansfpricht in Vergleichung mit dem Stoicismus und

jeder Philosophie, so baß das Urtheil GelzerS über ihn (deutsche Nationallitlera»

tur 2te Aufl. Bd. I, S. l26 wonach wir auch bei Pfeffel „einen »on christlicher

Offenbarung und Geschichte völlig absehenden Deismus zu finden hätten" wohl einer

Milderung bedarf.
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praftifdje grömmigfeit erwärmten ftrifffiften RationatiS*
ntuS anffrebte. Uuuinwunben fpriftt er in einem Vriefe Dom

Sluguff 1779 eS auS, baß bie Sffiabrheiten Don ber Vorfebung
unb ber U n ff e r b I i ft f e i t ihm unter aUen am nädjffcit liegen;
wefsbalb ihm benn auft bie in ben Reunjigerjabreit erfcbicnene

Sftrift Don SinteniS: Glpijon befonberS Vergnügen ge*

Währte (flehe ben Vrief Dom 3. 3uli 1797).

©iefe Richtung finbet ffft auft Dertreten in feinen erff

nad; feinem £obe herausgegebenen Vriefen über Religion an

Vettina. Sltlein ffton fange jubor, im 3al;r 1779, ^»atte $fef*
fei ben ©ebanfen gefaßt, feine retigiöfen Ueberjeugungen in

brieffifter gönn mitjutbeifen unb blatte ihn auft ausgeführt.
GS war SarafinS ©attin, 3»e, ber er biefe phitofopbifft*
tbeotogifd;cn Gpißefn Don 3eit ju 3eit überfanbte. Slud) mit

Sarafin felbff Derl;anbelte er religt'öfe ©egenffänbe unb noft
finbet ffft eine Gorrefponbenj jwifften ihm unb feinem greunbe
über bie Gwigfcit ber Höüenftrafen. Unb merfwürbig, f)ieritt

War ^Pfeffel fogar orthoborer, als Sapater; er Dertbeibigte ge*

gen Sarafin bie Sebre; nur faßte er fie ibealißifft auf Don ei*

nein, wenn aud) in ffetem Verfftwinben begriffenen ©efübt
ber Rette über baS begangene Vöfe. — Wit 3ung StiüingS
fpätern refigiöfen 3beett, wie fie berfelbe in feinem Heimweh

äußerte, fonnte ^Pfcffel fiel; DottenbS niftt befreunben. Sfton baS

Derbroß ihn baran, baß bie ftriftfifte Religion in ein geenmähr*

ften eingeffeibet werbe, obwohl er in ber Slufnabjne, weifte
baS Vuft in ©eutffttanb fanb, ein erfreuliches 3eiften ber

wieber erwaftten Religt'oßtät fab. ') — Saraffn, ber an bem

Vufte StiUingS große greube hatte, fftien ^feffeln ben Vor*
Wurf gemad;t ju t;aben, er woUe baS Gbriftentbuin moberni*

ffren. ©agegen Derwahrt ffft ^3feffel mit fofgenben SSorten:

,,©aS wirft bu an mir niftt erfeben, baß ift ben uralten

Vibdgott wie bu biet; auSbrücfff, mobemiffren werbe. 3ft

1) SSergteidje ben 3. Sanb bet ^Jfeffet'fdjcn (Briefe in ber ©arafin'fcrjen ©ammtung.
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praktische Frömmigkeit erwärmten christlichen Rationalismus

anstrebte. Unumwunden spricht er in einem Briefe vom

August 1779 es aus, daß die Wahrheiten von der Vorsehung
und der Unsterblichkeit ihm nnter allen am nächsten liegen;
weßhalb ihm denn auch die in den Neunzigerjahren erschienene

Schrift von Sintenis: Elpizon besonders Vergnügen
gewährte (stehe den Brief vom 3. Juli 1797).

Diese Richtung findet sich auch vertreten in seinen erst

nach seinem Tode herausgegebenen Briefen über Religion an

Bettina. Allein schon lange zuvor, im Jahr 1779, hatte Pfeffel

den Gedanken gefaßt, seine religiösen Ueberzeugungen in

brieflicher Form mitzutheilen und hatte ihn auch ausgeführt.
Es war Sarasins Gattin, Zoe, der er diese philosophisch-

theologischen Episteln von Zeit zu Zeit übersandte. Auch mit
Sarasin selbst verhandelte er religiöse Gegenstände nnd noch

findet sich eine Korrespondenz zwischen ihm nnd seinem Freunde

über die Ewigkeit dcr Höllenstrafen. Und merkwürdig, hierin
war Pfeffel sogar orthodvrer, als Lavater; er vertheidigte

gegen Sarasin die Lehre; nur faßte er sie idealistisch auf von

einem, wenn auch in stetem Verschwinden begriffenen Gefühl
der Reue über das begangene Böse. — Mit Jung Stillings
spätern religiösen Ideen, wie sie derselbe in seinem Heimweh

äußerte, konnte Pfeffel sich vollends nicht befreunden. Schon das

verdroß ihn daran, daß die christliche Religion in ein Feenmähr-

chen eingekleidet werde, obwohl er in der Aufnahme, wclche

das Buch iu Deutschland fand, ein erfreuliches Zeichen der

wieder erwachten Religiosität sah. ') — Sarasin, der an dcm

Buche Stillings große Freude hatte, schien Pfeffeln den Vorwurf

geinacht zu haben, er wolle das Christenthum moderni-

siren. Dagegen verwahrt sich Pfeffel mit folgenden Worten:

„Das wirst du au mir nicht erleben, daß ich den uralten

Bibelgott wie du dich ausdrückst, modernisiren werde. Ich

Vergleiche den Z. Band der Pfeffel'schen Briefe in der Sarasin'schen Sammlung.
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glaube Dielmebr, 3ung habe ihn, wo niftt moberniffrt, boft
wcnigßenS berrnbutiffrt unb in eine gewiffe Sftulform gegof*

fen, bie ift niftt in ber Vibet ffnbe. SlttS feiner Slrbcit leuft*
ten aber t)äußge Strat;lcn beS ©enicS unb 3üge ber ©ott*
fclfgfcit t;crbor, bie id) niftt Dcrfcnnc unb wegen beren ift ben

Verfaffer fd;äge unb Derehre."

2Bie baS refigiöfe, fo txitt aud; baS politiffte ©laubeuS*

befenntniß ^fcffetS an Derfd;iebencn StcUen ber Gorrefponbcn*

jen berDor. Vor bem SluSbrufte ber franjöfffftcn StaatSum*

wäljung ßnben Wir ihn auf ber Seite ber Oppofftion. ©ie
bcrüdjtfgte HalSbanbgcfftid;tc, in bic aud; Gaglioffro pcrwirfelt

war, erfüllte ihn mit Slbfftcu gegen baS 3ntriguenwefen am

Hof. Gr würbe ein entfftiebener ©cgner ber ahfoluten Wo*

narftte, unb bie erße Worgenrötbe ber ReDoIution begrüßte

er, wie ntand;e Slnbere, mit freubigen Grwartungen. Stber

halb trübte ffft ihm bie SuiSßcbt, unb wie febr er ffft bann

burd) eine höhere retigiöfe Vetrad;tttng ber ©inge über bie

©egenwart ju erl;ebcn wußte, baDon möge fofgenbe SteUe

jctigcn, bie mit Vcjug auf bic StiUing'ffte Schrift Dom Heim*
weh niebergefftriebcu würbe:

„©arin bin ift mit bir einig, Vruber! baß wir in einem

3eitaltcr feben, baS niftt nur an geffbebenen, fonbcrn auft an

bcDorßcbcnbcn großen «Kataffropficn rciftl;altig iff. ©er liebe

©ott bat boft ein bcfonbereS latent, Sd;lingcl unb böfc Vu*
ben wiber ihr SBiffcn unb SE?oUen ju ©intern feiner Wichtig*

ffen flaue ju machen. Seit ben Hunnen, ©otben, Vanbaten

iff niftt gefebeben, WaS jegt gefftiebt. Slber, aber — als bie

Hunnen, ©othen unb Vanbaten ihr 3ufttmeiftcraint ausgeübt

hatten, mußten aud; fie bie Höfen abjt'eben unb enbtid; wur*
ben fie gar wie eine unnüg geworbene Rutbe ins geuer ge*

worfen".... Unb Slehnlid;cS propbcjcit er nun ben neuen

Vaubalen, wenn fte niftt jum unfffttbaren SlUfpcrrfcbcr, ber ffe

wie Heufftrecfcn auSgefanbt bat, unb jur £ttgenb jurücffehren.

— Philanthropie unb Gbriffentbum waren bei ^Pfeffel unjer*
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glaube vielmehr, Jung habe ihn, wo nicht modernisirt, doch

wenigstens berrnhutisirt und in eine gewisse Schnlform gegossen,

die ich nicht in dcr Bibel sinde. Aus seiner Arbeit leuchten

aber häusige Strahlen des Genies und Züge dcr Gott-
scligkcit hcrvor, die ich nicht vcrkcnne und wcgcn deren ich den

Vcrfasscr schätze und verehre."
Wie das religiosi, so tritt auch das politische Glaubens-

bckcnntniß Pfeffcls an verschiedenen Stellen der Correspondcn-

zcn hcrvor. Vor dcm Ausbruche dcr französifchcn Staatsumwälzung

finden wir ihn auf dcr Scitc der Opposition. Die
berüchtigte Halsbandgefchichtc, in dic auch Cagliostro verwickelt

war, erfüllte ihn mit Abscheu gcgcn das Jntriguenwesen am

Hof. Er wurde ein entschiedcncr Gcgncr der absoluten

Monarchie, und die erste Morgcnröthe dcr Rcvolution begrüßte

cr, wic manche Andere, mit freudigen Erwartungen. Aber

bald trübte sich ihm die Aussicht, und wie sehr er sich dann

durch eine höhere religiöse Betrachtung dcr Dinge übcr die

Gegenwart zu erheben wußte, davon möge folgende Stclle

zcugcn, die mit Bezug auf dic Stilling'sche Schrift vom Heimweh

nicdcrgcschricbcn wurdc:

„Darin bin ich mit dir cinig, Brudcr! daß wir in einem

Zeitalter lcbcn, das uicht nur an geschchcncn, sondern auch an

bevorstchcndcn großen Katastrophen reichhaltig ist. Der liebe

Gott hat doch cin besonderes Talent, Schlingel und böse Buben

wider ihr Wisscn und Wollcn zu Dicncrn seiner wichtigsten

Plane zu machen. Seit den Hunnen, Gothen, Vandalen

ist nicht geschehen, was fetzt gcschicht. Aber, aber — als die

Hunnen, Gothen und Vandalcn ihr Zuchtmeistcraint ausgeübt

hatten, mußtcn auch sie die Hosen abziehen und endlich wurdcn

sie gar wie eine unnütz gewordene Ruthe ins Feuer

geworfen" Und Aehnlichcs prophezeit cr nun den neuen

Vandalen, wenn sie nicht zum unsichtbaren Allhcrrscher, der sie

wie Hcuschreckcn ausgesandt hat. und zur Tugend zurückkehren.

— Philanthropie und Christenthum waren bei Pfeffel unzer-
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trennlifte Vegriffe; baber fftreibt er aud) ffton 1780 an

Sarafin: GS bleibt bod; immer babei, baß aüe mobltbätigen
Slnftalten, bie man ohne ben ©eiff beS GDangriiumS einrift*
tet, ein offenbares ©epräge Don STborbeft tragen.

3n confcfßoneUer SQinfid)t l;ulbigte ^Pfeffcl Dollfommen ber

S£oteranj beS 3abrbunbertS. SllS SaraßnS grau billigermaßen
Sluffanb nimmt, für ihre «Kiuber eine fatboliffte ©otiDemante ju
nehmen, bie ihr ^Pfeffet empfohlen batte, fd;rei6t er an fte gol*
genbeS (3uni 1781): ©afür meine greunoin, fann id) 3hnen
flehen, baß 3bre «Kiuber bei bem Wäbften feinen Schatten

Dom $5apßtbum erben werben. 2ßaS 3ü>re Gl)ren Watronen
unb Spießbürger in Vafel baju benfen mögen, muffen Sie
beffer wiffen, afS ift, unb wenn baS Vorurtbetl hierüber febr

groß ift, fo glaube ift, meine 3oc! baß man ihm nur int Roth*
faüe £rog bieten foü." — ©teiftwol;! war ^feffcl für feine

53erfon entfftieben |Woteßant. ©uftaD Slbolf war nach einer

brieftiften Sleußerung (Dom October 1779) fein SicblingSbrib,
über ben er aud; ctmaS fftreihen woUte, unb bie Sftieffale
beS ^roteßautiSmuS in granfreid; tagen ihm bei ber politifften
Umwäljung Dor aUcm am Herjen. UebrigenS enthaften ^PfeffriS

Vriefe auS ber ReDofutionSperiobe einen Reid;tbum auft Don

biftorifftem Wateriaf, ben wir aber Slnbern auSjubeuten über*

laffen muffen. 25ir betrachten ben Wann afS littcrariffte Grfftei*

nung, unb lernen ihn auft Don biefer Seite auS ben Vriefen
fenneit.

2Bie ^feffet in Vejiebung auf feine Retigioßtät unb feine

spolitif auf ber einen Seite über bie Sftranfen ber alten Ortbo*
borte hinauSftrebte, auf ber anbern aber ffft Dor aUer Ueher*

ßürjung bütete; Wie ibm bie fafte Rogation ber ©eißen eben

fo juwiber war, als bie inobem*pietiftiffte Ueberfftwenglift*
feit, fo feben wir ihn auft in ber Sitteratur eine äbnlidje Wie*

telfteUung einnehmen. Gr hatte juerft an ©eitert ftch gebilbet,
für ben er 3eitIebenS große Hoftafttung begte, war aber gleich*

Wobf über ©ettert fünauSgefftritten, tnbein er ber jungem ©e*

(Beiträge j. patert. ©efef). IV. 5
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trennliche Begriffe; daher schreibt er auch schon 1730 an

Sarasin: Es bleibt doch immer dabei, daß alle wohlthätigen
Anstalten, die man ohne den Gcist des Evangeliums einrichtet,

ein offenbares Gepräge von Thorheit tragen.

Jn confcssioneller Hinsicht huldigte Pfeffel vollkommen der

Toleranz deö Jahrhunderts. Als Sarasins Frau billigermaßen
Anstand nimmt, für ihre Kinder eine katholische Gouvernante zn

nehmen, die ihr Pfeffel empfohlen hatte, schreibt er an sie

Folgendes (Juni 1781): Dafür meine Freundin, kann ich Ihnen
stehen, daß Ihre Kinder bei dcm Mädchcn keinen Schatten
vom Papstthum erben werden. Was Ihre Ehren Matronen
und Spießbürger in Basel dazu denken mögen, müssen Sie
besser wissen, als ich, und wcnn das Vorurtheil hierüber sehr

groß ist, so glaube ich, meine Zoe! daß man ihm nur im Nothfalle

Trotz bieten soll." — Gleichwohl war Pfeffel für seine

Person entschieden Protestant. Gustav Adolf war nach einer

brieflichen Aeußerung (vom October 1779) fcin Licblingsheld,
über dcn cr auch etwas schreiben wollte, und die Schicksale

des Protestantismus in Frankreich lagen ihm bei der politischen

Umwälzung vor allem am Herzen. Uebrigens enthalten Pfeffcls
Briefe aus der Revolutionsperiode einen Reichthum auch von

historischem Material, den wir aber Andern auszubeuten
überlassen müssen. Wir betrachten dcn Mann als litterarische Erscheinung,

und lernen ihn auch von dieser Seite aus den Briefen
kennen.

Wie Pfeffel in Beziehung auf sciue Religiosität und seine

Politik auf der einen Seite über die Schranken der alten Orthodoxie

hinausstrebte, auf der andern aber sich vor aller Ueber-

stürzung hütete; wie ihm die kalte Negation dcr Deistcn eben

so zuwider war, als die modern-pietistische Ueberschwenglich-

keit, so sehen wir ihn auch in der Litteratur eine ähnliche

Mittelstellung einnehmen. Er hatte zuerst an Gellert sich gebildet,
für den er Zeitlebens große Hochachtung hegte, war aber gleichwohl

über Gellert hinausgeschritten, indem er der jüngern Ge-

Beiträge z. vaterl. Gesch. IV. 3
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neration mit Talent unb gtürftifter Hanbhabung biefeS £afen*
tcS fid) anfdjloß. Run aber fd;icn ihm in Slbßftt auf baS,

was bie beutffte Sitteratur Iciften foUte, baS 3iel erret'cbt,

ober wenigßenS ber 2ßeg gcfunben, ber ruhig unb befonnen

»erfolgt, ju biefein 3ief bjnfübren foUte; bat;cr fam ihm bie

Sturm* unb ©rangperiobe, wie fie burft «Kfingcr, theitwet'fe

aud; burft ©ötbe, eingeleitet würbe, febr ungelegen, unb bie

bamit in Verbinbung ßcl;enbe Vewunbcrung Sl;affpcareS fonnte

er nid;t tt;eifen. Vei Slnlaf beS neu erfftiencnen RomanS Don

3ung*StiUing, „Herr Don Worgentbau", fd;reibt er (9. 3uli
1779): „Gr gcfäUt mir lange niftt fo gut, als StiUing. ©er
Verfaffer hat greube baran, bie Ghebünbniffc fo gefftwinb ju
fftfießen, afS meine GleDen «Kattfcontracte für ein ^pfunb Mix*

fd;en. ©ie meißen feiner Helbcu in biefein Vufte finb in ibrer
Slrt ^hantaßen. X>abei fann man freilid; ein ebrlicber Wann
fein, aber wo bleibt ber Rügen foteber aufgcßcUten Veifpicte?
Unb wenn bie ^3erfonen eincS RomanS nicht beffern fön*

nett, fo perlohnt eS DollenbS ber Wübe nid;t, ihn ju lefen."
©iefe jegt fängff aufgegebene Slnßftt Don ber «Kunff, baß fte

einen inoralifd;en Ritgen abwerfen, baß fie unmittelbar bef*

fern muffe, wehrte eS nun ^Pfcffcl aUerbingS, baS ©enteile
um feiner felbft willen, in feiner frifften nod) etwaS ungejoge*
nen 3ugenbfraft, mit SßobfgefaUcn ju begrüßen. 3n ben er*

ften Regungen beS freiem, über bie berfoinmliften gönnen bin*
auSßrebenben ©eniuS fab er nur eine toUföpßge spbantaßerei.

Rid;t nur StiUing unb SaDater waren ihm ju pbantaßifd);
auft in ©ötbe wußte er ffft niebt ju ftnben. SBielanb unb

«Klopßorf ßanben ibjn höher, bod) biefcr wieber böber als jener.

3n einem Vriefe an Sarafin Dom 3anuar 1778 fabelt er eS

bitter an SaDater, baß er auS Senj fo Dief mad;e unb taf) er

bagegen *Pope, beffen Sodenraub unb Verfud; über ben Wen*

fften bod) Weifferßürfe feien, niftt woUe als ©iftter gel*
ten laffen, bloß weif fope feine ©id;terffirn habe. Visier
babe man bie ©iftter auS ihren SBerfenbeurtbrilt, jegt fprefte

66

neration mit Talent und glücklicher Handhabung dieses Talentes

sich anschloß. Nun aber schien ihm in Absicht auf das,

was die deutsche Littcratur leisten solltc, das Ziel erreicht,
oder wenigstens der Weg gcfunden, der ruhig und besonnen

verfolgt, zu diefem Ziel hinführen sollte; daher kam ihm die

Sturm- und Drangperiode, wie ste durch Klingcr, theilweise
auch durch Göthe, eingeleitet wurde, schr ungelegen, und die

damit in Verbindung stehende Bewunderung Shakspcares konnte

er nicht theilen. Bci Anlaß dcs neu erschienenen Romans von

Juug-Stilling, „Hcrr von Morgcnthau", schreibt er (9. Juli
1779): „Er gefällt mir lange nicht so gut, als Stilling. Der
Verfasser hat Freude daran, die Ehebündnisse so geschwind zu

schließen, als meine Eleven Kaufcontracte für ein Pfund
Kirschen. Die mcistcn scincr Hcldcn in diefem Buche sind in ihrer
Art Phantasten. Dabei kann man freilich ein ehrlicher Mann
sein, aber wo bleibt der Nutzen solcher aufgcstcllten Beispiele?
Und wcnn die Personen eines Romans nicht bessern
können, so verlohnt cs vollends dcr Mühe nicht, ihn zu lesen."

Diese jetzt längst aufgegebene Ansicht von der Kunst, daß ste

einen moralischen Nutzen abwerfen, daß sie unmittelbar
bessern müsse, wehrte es nun Pfeffel allerdings, das Geniel le

um seiner sclbst willcn, in scincr frischcn noch ctwas ungezogenen

Jugendkraft, mit Wohlgefallen zu begrüßen. Jn den

ersten Regungen des freiern, über die herkömmlichen Formen hin-
ausstrebcnden Genius sah er nur eine tollköpfige Phantasterei.
Nicht nur Stilling und Lavater waren ihm zu phantastisch;

auch in Göthe wußte er sich nicht zu finden. Wieland und

Klopstock standen ihm höher, doch dicscr wicdcr höher als jener.

Jn einem Briefe an Sarastn vom Januar 1778 tadelt er es

bitter an Lavater, daß er aus Lenz so vicl mache und daß er

dagegen Pope, dessen Lockenraub und Versuch über den Menschen

doch Meisterstücke seien, nicht wolle als Dichter gelten

lassen, bloß weil Pope keine Dichterstirn habe. Bisher
habe man die Dichter aus ihren Werken beurtheilt, jetzt spreche
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bie $bt;ftognomtf baS Wonopot an, ihre Vcrbienffe ju befit'm-

men. Unb bann fährt er fort: „©ötbe ift ihm (bem SaDa*

ter) baS größte alter beutfehen ©enicS. ©ie ^rüffteine fön*

nen boft nichts afS „®ög" unb „Sßerther" fein. Hermanns

Sd;Iad;t bleibt bod; immer mehr, als ®ög, unb Stgafton, ber

Jjalbe Slgatbon mejjr als Sfficrther, beibe bloß als SKJerfe beS

©enieS betrafttet." — Ob SaDater ober ^Pfcffel in ber Veur*

tbeifung ©ötbe'S recht hatte? barüber bat bie 3eit ffton längff
gerifttet. — Slin ftärfften aber fprad; ffft ^feffelS Slntipaftie

gegen bie neuere poctifd;e Rifttung auS im Verbäftniffe ju
«Klinger, ben bie Sitteratitrgcfd;id)te als einen Hauptanführer
ber Sturm* unb ©rangperiobe bejeiftnct. Sein greunb Sd;fof*
fer t)atte ibn in beinfefben 3abr 1778 mit «Klinger befud;t unb

ba muß biefer burd; fein Vetragen ju unangenehmen Sluftrit*
ten Slnlaß gegeben haben, wdd;e ^feffetn fränften unb über

bie er in einem Vriefe Dom 24. Slprit an Suraffn unb beffen

©attin fein erbittertes Herj auSfd;üttet:

©eftern, tiebfte greunbe! ift Sd;foffer unb fein Schub*

fnappe wieber abgereist. 2ßär' er (Sftloffer) boft aUein ge*

fominen! SlUe unfre Slugenbticfe Wären feiig gewefen! ©er
brabe Wann entwürbigt fiel; in fotfter ©efeUfcbaft, ift boi eS

gefehen, baß er ftd; entwürbigt. Slber baS greunbe, fann id)

eud) nur fagen, feit Dorgeffcrn bin ich mit ben beut*
fften ®enieS auf ewig jerfalfen. Sßebcr ich, noft bie

Wciiügen ffnb unmittelbar befeibigt; aber eS ift gotter, einen

Vuben, ber eine HanbDofl Don SbaffpeareS*crerementen gefref*
fen bat, ehrliche Seute, bie niftt nach SbaffpeareS*ercremcn*
ten ftinfen unb boft ehrliche Seute finb, Deraftten unb be*

fd;impfen ju feben. Vergieb inir'S Vruber! mein Herj läuft
über; aber wabrtid) mein Vlut iff faft. 3ft mußte mich jwin*
gen, aber ©ottlob! eS gelang mir ju fd;weigen. Seit Dorge*

ftern, Vruber! bifl bu in meinem Vufen um einen $Mag bö*

her binaufgerürft. Slber laß' unS Dor bein heiligen ©Ott, Dor

ber heiligen Wenffthett, faß unS einanber fftwören, ben Wen*
5*
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die Physiognomik das Monopol an, ihre Verdienste zu bestimmen.

Und dann fährt er fort: „Göthe ist ihm (dem Lavater)

das größte aller dcutfchcn Genics. Die Prüfsteine können

doch nichts als „Götz" und „Werther" sein. Hermanns
Schlacht bleibt doch immer mehr, als Götz, und Agathon, der

halbe Agathon mehr als Werther, beide bloß als Werke des

Genies betrachtet." — Ob Lavater oder Pfeffel in der

Beurtheilung Göthe's recht hatte? darüber hat die Zeit schon längst

gerichtet. — Am stärksten aber sprach stch Pfeffcls Antipathie

gegen die ncucrc poctifche Richtung aus im Verhältnisse zu

Kli'nger, den die Litteraturgeschichte als einen Hauptanführer
der Sturm- und Drangperiode bezeichnet. Scin Freund Schlosser

hatte ihn in demselben Jahr 1778 mit Klinger besucht und

da muß dieser durch sein Betragen zu unangenehmen Auftritten

Anlaß gegeben haben, wclche Pfcffeln kränkten und über

die er in einem Briefe vom 24. April an Sarasin und dessen

Gattin sein erbittertes Herz ausschüttet:

Gestern, liebste Freunde! ist Schlosser und sein Schildknappe

wieder abgereist. Wär' er (Schlosser) doch allein
gekommen! Alle unsre Augenblicke wären selig gewesen! Der
brave Mann entwürdigt sich in solcher Gesellschaft, ich hab es

geschen, daß er sich entwürdigt. Aber das Freunde, kann ich

euch nur sagen, seit vorgestern bin ich mit den deutschen

Genies auf ewig zerfallen. Wedcr ich, noch die

Memigen sind unmittelbar beleidigt; aber es ist Folter, einen

Buben, der eine Handvoll von Shakfpeares-crcrementen gefressen

hat, ehrliche Leute, die nicht nach Sbakspcares-ercremcn-
ten stinken und doch ehrliche Leute sind, verachten und

beschimpfen zu sehen. Vergieb mir's Bruder! mein Herz läuft
über z aber wahrlich mein Blut ist kalt. Ich mußte mich zwingen,

aber Gottlob! es gelang mir zu schweigen. Seit vorgestern,

Bruder! bist du in meinem Busen um einen Platz höher

bmaufgerückt. Aber laß' uns vor dem heiligen Gott, vor
der heiligen Menschheit, laß uns einander schwören, den Men-
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feben bfoß nad) ben £baten feines HerjenS, unb auft ba mit
Rad;ßftt, niemals aber it;n nach feinem Söiffen, nach ber

©attung feines SBiffcnS, naft ben Süden feines SBiffenS, ju
beurteilen unb ju fd;ägen. Sd;rcibt Giner was, nun, fo f;ab'

er ©anf bafür naft bem ©rabe beS Rügens ober beS Ver*
gnügenS, fo er unS ober anbern ehrlichen Seilten Derfdjafft
bat, ©anf aber aud; fdjon bafür, baß er unS Rugen ober Ver*

gnügen bat Derfd;affen Wollen. 3ff aber feine Sftrift niftt
gerabeju ein Valfam für bie Unglürflidjeit, ein Git'rir für
unfre £ugenb (sie), fo fotf er, wofern fte niftt gerabe baS

©egentbeit iff, unS immer noft lieb baritm fein; aber fein

Herj, niftt feine Obe, fein Sdjaufpicl, fein Roman fott unS

fein Verbieuff bcßimincn. GS giebt Seute, bie utfttS Don aüe

bein gefebrieben l;aben unb, wo nid;t mehr wertb, bod; gewiß
eben fo wenig Sd;urfcn finb, als aUc .Klopfiorf unb 2öiclanb
unb ©ötbe unb ber ganje Rubel ber wahren ober fein wollen*
ben ©cnien, bereu bloße 3ntoleranj ftneit jcbeS braDe Herj
Dcrfd;Iicßen foüte. Sd;abe für eine ^bilofophic, Schabe für
einen ©efftmarf, ja Schabe für eine Religion, bie unS gebier

aufbeefen, aber ntd)t gebier bttlben, nur baS Herj burft*
bobren, aber niftt öffnen lehren u. f. w.

So aufgeregt unb erbittert hier treffet gegen «Klinger er*

ffteint, fo wenig fonnte fein gutes Herj ßd; Dcrfftticßen, wo
eS galt, einen greunbeSbieuß auft ju ©unffeit beffen ju tbun,
ber ihn perfönfift abfiiefj. SBenige Sage nur naft bem obigen

Vrief (ben 29. Slpril) fftreibt er wieber an Sarafin: 3ft
Wieberbole eS, baß ift um Sd;lofferS willen feinen «Klinger

febr gerne butben wt'U unb baß meine Slntipatbie gegen bie

©enieS bloß ihre Slrt ju benfen unb ju rebeit, ntebt aber (ßre

$5erfonen angeht. Wit «Klingcrn burfte id) obnebin Diel ju
fd;wagcn befoinmen, weit ift i(;m, unter unS gefagt, burd)

grantfin eine «KriegSßcUe in amcrifanifd;en ©ienffen Derfd;af*

fen foU unb bereits barum gefebrieben babe. Sein Vorfag iff,
als ein bxapex Mexl ju feftten, aUeS Witleib ju Derbannen
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schcn bloß nach dcn Thaten seines Herzens, und auch da mit
Nachsicht, niemals aber ihn nach seinem Wissen, nach der

Gattung seines Wissens, nach den Lückcn seines Wissens, zu

beurtheilen und zu schätzen. Schrcibt Eincr was, nun, so hab'

er Dank dafür nach dem Grade dcs Nutzens oder des

Vergnügens, so er uns oder andern ehrlichen Leuten verschafft

hat, Dank aber auch schon dafür, daß er uns Nutzen odcr

Vergnügen hat verschaffen wollen. Ist aber scinc Schrift nicht

gcradczu ein Balfam für die Unglücklichen, cin Elixir für
unfre Tugend (sio), so soll er, wofern sie nicht gerade das

Gegentheil ist, uns immcr noch licb darum scinz abcr sein

Hcrz, nicht scinc Ode, scin Schauspiel, sein Roman soll uns
sein Verdienst bestimmen. Es giebt Lcute, die nichts von alle

dem geschrieben haben und, wo nicht mchr wcrth, doch gcwiß
cbcn so wenig Schurken stnd, als alle Klopstock und Wicland
und Göthe uud dcr ganze Nudel dcr wahrcn oder scin wollcn-
dcn Genien, deren bloße Intoleranz ihncn jcdeS brave Hcrz

verschlicßen solltc. Schade für eine Philosophic, Schade für
einen Geschmack, ja Schade für eine Ncligion, die unS Fehler

aufdecken, aber nicht Fchlcr duldcn, nur das Hcrz
durchbohren, aber nicht öffnen lehren u. s. w.

So aufgeregt und erbittert hier Pfeffcl gcgen Klinger
erscheint, fo wenig konnte sein gutes Herz stch verschließen, wo
es galt, einen Freundesdienst auch zu Gunsten dessen zu thun,
der ihn persönlich abstieß. Wenige Tage nur nach dem obigen

Brief (den 29. April) schreibt er wieder an Sarasin: Ich
wiederhole es, daß ich um Schlossers willen seinen Klinger
schr gerne dulden will und daß meine Antipathie gcgen die

Genies bloß ihre Art zu denken und zu reden, nicht aber ihrc

Perfoncn angeht. Mit Klingcrn dürfte ich ohnehin vicl zu

schwätzen bekommen, wcil ich ihm, untcr uns gesagt, durch

Franklin eine Kriegsstclle in amcrikanischen Diensten verschaffen

soll und bereits darum geschrieben habe. Sein Vorsatz ist,

als ein braver Kerl zu fechten, alles Mitleid zu verbannen



69

unb bei ber erften fcbmerjbaften 2But.be ffft fefbff burft ben

«Kopf ju fftfießen. ©aS heißt in unfern Sagen «Kraft, Gner*

gie, Sefbffßänbigfeit. Gütern folften Gifenfreffer möftte ift
aber bod; feinen Waulefd ju befftiigen anDcrtrauen. GS iß
ben tragifd;en ^octen unb Gmpfinbfent fo mancher
SluSbrucf geläufig, bei bem fie nt'fttS benfen unb
nichts fühlen. — 2ßir lefen nun an «KlingerS Sraucrfpiefen.
Hier unb ba wieber fftwiinmt ein fd;öner ©ebanfe in einer

Sünbftutb Don Sd)aum unb faulem SSaffer. Seine flaue
aber finb weit natürlicher, als ©öthenS, ScnjenS unb Söagner

feine, ©ie Gbaraftere hingegen meiff rafenb." — Slud; mit
Herber jeigt ffft ^feffef nur halb jttfrieben unb auft bie

neuere Ridüttng ber s]5ifofopbie fleht er mit Derbäfttigen Sltt*

gen an. „Von Herber (fftreibt er im 3ufi 1778) habe ift
erß ein faax Seiten gelcfen unb weif) noft nid;t, Wo er f;in*
auS wiü. Seit bem id) febe, baß bie ^Pbüofopbie fo gar we*

nig ^bt'Iofopben macht, fange ift an, tbre Spefulationen ju
Deraftten. Sßir benfen, wir empßnben, baS iff gewiß: aber

WaS liegt baran, wie eS bamit jttgebt? SoUte etwa bie Gr*

forfd;ung biefcr Operationen unferS ©eißeS unS beffer benfen

unb empftnbeit Icbren? ©aran Werbe ift folange jweifetn, bt'S

bie Wetapl;i;ßf mir aud) nur einen GrjiebuugSfunftgriff ent*

büUcn wirb, greilid; giebt cS unter beu ^3bHofopl;en Grjt'e*

ber, benett wir nügh'ftc Rcgefti ju bauten haben; allein niftt
ihr Radjbenfen, fonbcrn bie Grfabrung bat fte barauf geleitet,
bann haben fie ihre Vcmcrfuugeu generaliffrt, unb eben biefe

Grbebttng berfelben in aUgeuteine ©runbfäge t;at ße oft un=

brauftbar, biSwcifcn falfft gctnad;t.
3e Weniger ^feffel ber Vorläitferitt ber Roinantif (beim

fo fönnen wir bod; wohl bie «Klingerffte Rifttttng bejeiftnen)
bulbigte, mit befto reinerem Vergnügen fftfoß er fid; an bie

alte ffafftfd;e ^5artbei an, namentlift an Homer, ben er,
bei feiner fftwad;en «Kcnntniß beS ©rieftifften, freifift nur
burft baS Webt'uin ber Vobmerfften Ueberfegung fannte. So
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und bei der ersten schmerzhaften Wunde sich selbst durch den

Kopf zu schließen. Das heißt in unfern Tagen Kraft, Energie,

Selbstständigkeit. Einem solchen Eisenfresser möchte ich

aber doch keinen Maulesel zu beschützen anvertrauen. Es ist
den tragischen Poeten und Empfindlcrn so mancher
Ausdruck geläufig, bei dcm sie nichts dcnkcn und
nichts fühlen. — Wir lefen nun an Klingcrs Trauerspielen.
Hier und da wieder schwimmt cin schöner Gedanke in ciner

Sündfluth von Schaum und faulem Wasscr. Seine Plane
aber sind weit natürlicher, als Göthens, Lcnzens und Wagner
seine. Die Charaktere hingegen meist rasend." — Auch mit
Hcrder zeigt sich Pfeffel nur halb zufrieden und auch die

neuere Richtung der Pilofophie sieht cr mit verdächtigen Augen

an. „Von Hcrder (schreibt cr im Juli 1773) habe ich

erst ein Paar Seiten gclcscn und weiß noch nicht, wo cr hinaus

will. Seit dem ich sche, daß die Philosophie so gar wenig

Philosophen macht, fange ich an, ihre Spekulationen zu

verachten. Wir denken, wir empfinden, das ist gewiß: aber

was liegt daran, wie es damit zugeht? Sollte etwa die

Erforschung diefcr Operationen unfers Geistes uns besser denken

und empfinden lehren? Daran werde ich solange zweifeln, bis
die Metaphysik mir auch nur einen Erzichungskunstgriff
enthüllen wird. Freilich giebt cs unter den PlMosophen Erzieher,

denen wir nützliche Regeln zu danken haben; allein nicht

ihr Nachdenken, sondern die Erfahrung hat sie darauf geleitet,
dann haben sie ihre Bemerkungen generalisirt, und eben diese

Erhebung derselben in allgemeine Grundsätze hat ste oft
unbrauchbar, bisweilen falsch gcmacht.

Je weniger Pfeffel der Vorläuferin dcr Romantik (denn
so können wir doch wohl die Klingersche Richtung bczeichnen)

huldigte, mit desto reinerem Vergnügen schloß cr sich an die

alte klassische Parthei an, namentlich an Homer, dcn er,
bei scincr schwachen Kenntniß des Griechischen, freilich nur
durch das Medium der Bodmerschen Uebersetzung kannte. So
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fftreibt er ben 9. October 1778: 3ft babe bie porige 2Bocf;e

bie Obijffee gdefen. 3ft fann nicht grieftifft unb bie franjö*
fiffte Ueberfegung, bie mir ebmalS in bie Hänbe fiel, warb
mir jum Gfd. ©ie Vobinerffte iff mit all ihren gehlern eine

entjürfcnbe Scftüre. GS gt'cbt feine brei Vüd)er in ber 2öelt,
bie meinem Herjen fo Wohl getl;an haben. (Gr muntert auch

SarafinS auf, ben SBinter boft ja niftt Dorbei gefin ju laffen,
obne biefe Vobmerfd;e Ueberfegung HomcrS ju lefen.)

Rad;bem wir fo ^Pfcffel im SlUgemeinen Don ber religio*
fen unb äftyetifftcn Seite fennen gelernt baben, fo laffen Sie
unS auS feinem Vriefwed;fef mit Sarafin noft eine ffeine

Raftlefe halten, bie ihn mehr in ben perfönliften Vcjiebuugcn

ju uuferm greunbe unb ju Slnbern barffcUcn wirb.
2Gie SaDater, fo nabm fich auft ^Pfeffel f;äußg bie greibeit,

intereffante Wenfften, bcfonberS ©efebrte unb «Künßfer an baS

Saraffn'fd;e «frauS ju empfeblen. So im 3abr 1784 bie blinbc
GlaDierfpieterin Waria Sherefta ^arabieS, für weifte ^Pfeffcl

als Vfiubcr fid; befonbcrS intercfßrtc unb bie bantafS in ©entfdj*
tanb großes Sluffd;en machte, aud; in ber Sd;wcij Goncerte

gab '), fo ein anbermat bie Sobfcr'ffte Sd;aufpicIergcfeUfftaft
u. f. w. Von ©debrten, bie er an Saraßn empfahl, Dcrbt'ent

©öcfingf genannt ju werben. Von ihm fdjreibt er ben

13. 3uni 1781. .*. „©eßern würbe id) Don einem ber angenehm*

ffen Vefud;e, bie ift noft aus ©eutfftlanb erhielt, überrafftt.
GS War ber preußiffte «Kanjleibireftor ©ö rfingf, ber beße

Gpfßdbid;ter unb einer ber beffen Wenfften. Gr ift ber Wit*
berauSgcber beS Hamburger WufenafinanadjS unb feine ©e*

biftte sweier Siebenben muffen bir befannt fein. Gr füljrt barin
ben Ramen Slmarant, unb fein trefffifteS SScib, eine unfrer
beßen ©ifttcrinen, ben Ramen Rantften.. ©u mußt tnei*

nen ©öcfingf fennen lernen, ift bab'S ihm Derfproften unb

fenbe ihm beute ein faax 3eüen nad). Mannfi bu ihm waS

1) lieber ben fdjfcctjten Srfotg in 3üri4) fiefje bie Gorrefponbenj Pont 3aljr 1784.
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schreibt er den 9. October 1773: Ich habe die vorige Woche

die Odyssee gelesen. Ich kann nicht griechisch und die französische

Uebcrsetzung, die mir ehmals in die Hände siel, ward
mir zum Ekel. Die Bodmersche ist mit all ihren Fehlern eine

entzückcnde Lektüre. Es giebt keine drei Bucher in der Welt,
die meinem Herzen so wohl gethan haben. (Er muntert auch

Sarasins auf, dcn Winter doch ja nicht vorbei gehn zu lasscn,

ohne dicsc Bodmcrsche Ucbcrsctzung Homcrs zu lesen.)

Nachdem wir so Pfeffel im Allgemeinen von dcr religiösen

und ästhetischen Scitc kcnncn gclernt haben, so lassen Sie
uns aus seincm Briefwechsel mit Sarasin noch eine kleine

Nachlese halten, die ihn mehr in den persönlichen Beziehungen

zu unserm Freunde und zu Andern darstellen wird.
Wie Lavater, so nahm stch auch Pfeffel häusig die Freiheit,

interessante Menfchen, bcfondcrS Gclchrtc und Künstler an das

Sarasin'sche Haus zu cmpfehlcn. So im Jahr 1784 die blinde

Clavierspielcrin Maria Theresia Paradies, für wclche Pfeffel
als Bliudcr sich bcfoudcrs iutcressirtc und die damals in Deutschland

großes Aussehen machte, auch in der Schweiz Concerte

gab '), so ein andermal die Toblcr'sche Schauspiclergcsellschaft

u. s. w. Von Gclchrtcn, die er an Sarasin empfahl, verdient

Göckingk gcnannt zu werden. Von ihm schreibt cr den

13. Juni 1781. „Gcstcrn wurde ich von einem der angenehmsten

Besuche, die ich noch aus Deutschland erhielt, überrascht.

Es war dcr preußische Kanzleidirektor Göckingk, der beste

Epistcldichter und einer dcr bcstcn Menschen. Er ist der

Mitherausgeber des Hamburger Musenalmanachs und seine

Gedichte zweier Liebenden müsscn dir bekannt scin. Er führt darin
dcn Namen Amarant, und sein treffliches Weib, eine unsrer
besten Dichtcrincn, dcn Namcn Nantchcn.... Du mußt mei-

ncn Göckingk kennen lernen, ich Hab's ihm versprochen und

sende ihm heute ein Paar Zeilen nach. Kannst du ihm was

j) Ueber den schlechten Erfolg in Zürich siehe die Correspondenz vom Jahr I78i.
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Weifen, fo tbue eS, Vruber! um SlpoUS unb um ber Wufen
WiUen, um beS SSertheS wiüen, ben jeber Gbfe in beinett Slu*

gen tjat." — Sluft über bie Sophie Sarofte, ben ©iftter
3acobi unb Slnbere ftnben wir jerßrettte Spuren in bem Vrief*
Weftfel. — Sluft Satt'S taucht baS erßcinat auf in einem Vrief
Dom 1. ©ec. 1785. Gr batte afS Ofßcier ber Sdjweijergarbe an

spfeffef ein ©ebiftt gefftirft, baS biefer beantworten will.
©eS armen Senj nahm ffeffel mit berfelben Streue ffft

an, wie SaDater unb Sd;loffer. 2ßir werben barauf bei Senj

jurürffommen. Hingegen wirb eS niftt unerwünfftt fein, baS

Urtbrit spfeffelS über ben Pfarrer Ober I in ju boren, berauft
in bie unglüdfifte ©efftiftte SenjenS Derwicfeft Würbe, ein Ur*

theil, baS um fo merfmärbiger iß, als bamalS OberfinS Raine

nod) niftt in Slüer Wunbe war, wie jegt.

^Pfcffef fftreibt über ihn an Saraßn unterm 6. gebr. 1788:

Oberlin Derficß unS Dorgeßem Rachmittag; ein ßmpler,

rebtifter, weifer, unennübeter, menfftenlicbenbcr, furj ein

wabrbaftig apoffoliffter Wann. Ohne Stnfprüfte auf ©enie

unb Verüt)intf;eit, Wirft er in feiner Sphäre fangfam, Wie bie

Vorfehung, bie ihn unterflügt. Gr b^t baS Stet'ntbaf, baS

elfäfßffte Siberieu, ffton jur Hälfte umgefftaffen, ben höftff
armen unb Derwilberten Ginwobnem Siebe jur Slrbeit, jum
Sefen unb ju aufbeitcmbcit «Künffen unb waS unenbfid; mehr

ift, ju Sitten unb Stugenben eingeflößt. Vei jebem Schritte

finbet er einen Stein beS StnßoßeS, ben er unb fein würbi*

geS l&eib mit tnutbigen Hauben angreifen, um ü)n langfam
auS bein SDBege ju fftieben, benn brüber wegfpringen läßt

ffftS niftt unb jum Sßegffttcuberu ßnb fie ju fftwer. Wit
ber ebelffen Veffteibenbeit gefiebt ber Wann, baß fein Vorgän*

ger ibm einen großen SEbeil ber Slrbeit ffton jugefebnitten hin*

terfieß unb baß ihm auch «Kaufmann 0 gute Rätbe ertbeift.

1) Siefer Ä auf mann aue? 2Btntertr)ur erfctjctrit öfter in ben ©arafin'fcfjen (Briefen; er

mar namenttidj ein greunb ©djlofferci unb Crnjen« j er fcfjeint ein döctjft uniuper»

Iäfiger Stjaratter gewefen ju fein.
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weisen, so thue es, Bruder! um Apolls und um der Musen

willen, um des Werthes willen, den jeder Edle in deinen Augen

hat." — Auch über die Sophie Laroche, den Dichter

Ja cobi und Andere finden wir zerstreute Spuren in dem

Briefwechsel. — Auch Salis taucht das erstemal auf in einem Bricf
vom 1. Dec. 1785. Er hatte als Officier der Schweizergarde an

Pfeffel ein Gedicht geschickt, daS dicscr bcantwortcn will.
Des armen Lenz nahm Pfeffcl mit derselben Treue sich

an, wie Lavater und Schlosser. Wir werden darauf bei Lenz

zurückkommen. Hingegen wird es nicht unerwünscht sein, das

Urtheil Pfeffels über den Pfarrer Ober lin zuhören, der auch

in die unglückliche Geschichte Leuzens verwickelt wurde, ein

Urtheil, das um so merkwürdiger ist, als damals Oberlins Name

noch nicht in Aller Munde war, wie jetzt.

Pfeffel schreibt übcr ihn an Sarasin untcrm 6. Fcbr. 1788:

Oberlin verließ uns vorgestern Nachmittag; ein simpler,

redlicher, weiser, unermüdcter, menschenliebendcr, kurz ein

wahrhaftig apostolischer Mann. Ohne Ansprüche auf Genie

und Berühmtheit, wirkt er in seiner Sphäre langsam, wie die

Vorsehung, die ihn unterstützt. Er hat das Steinthal, das

elsässische Sibérien, schon zur Hälfte umgeschaffen, den höchst

armen und verwilderten Einwohnern Liebe zur Arbeit, zum

Lesen und zu aufheiternden Künsten und was unendlich mehr

ist, zu Sitten und Tugenden eingeflößt. Bei jedem Schritte

findet er einen Stein des Anstoßes, den er und sein würdiges

Weib mit muthigen Händen angreifen, um ihn langsam

aus dem Wege zu schieben, dcnn drübcr wegspringen läßt

sichs nicht und zum Wegfchlendern sind sie zu schwer. Mit
der edelsten Bescheidenheit gestcht der Mann, daß sein Vorgänger

ihm einen großen Theil der Arbeit schon zugeschnitten

hinterließ und daß ihm auch Kaufmann ') gute Räthe ertheilt.

1) Dieser Kaufmann auS Winterthur erscheint öfter in den Sarasin'fchen Briefen j er

war namentlich ein Frcnnd Schlossers und LenzenSj er scheint ein höchst unzuver«

lästiger Charakter gewesen zu sein.
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3ur 2luSfüf;rung b^atte biefer nie ©ebutb unb barrenbe Gner*

gie genug.. 2SaS Settj tbun wirb, woüen wir feben. Ober*
It'n iff ber Wann unb DieUeiftt ber einjige Wann, ber ihm,
Wenn fein «Kopf cS erlaubt, ©efftmacf an einer anbaftenben

unb nügliften Slrbeit beibringen fann. 3u biefem waefern

Pfarrer foUten wir eininaf mit 3oe unb ©ort'S eine SBaUfabrt

anßclten. 2Bir würben ba bic Wenfftheit fn it;rcr Söiege, mit
ftren S£ugenbcn unb @ebrcd)cn unb einen Grjieher antreffen,
ber niftt Weif), baß er mehr iff, als alle Verfaffer gebruefter
unb ungebrudter GrjiebungSpfaue.

©aß ^Pfeffef, wie SaDater, aud; bäuSlifte greuben unb
Seiben mit feinem Saraßn theittc, läßt fid; erwarten.

Vei £obeSfäl(cn, bie fein HauS ober baS feiner greunbe

berührten, fpriftt ßd) fein einfacher Gbriftenglanbe mit ber

heiterßen gaffung auS. Sluft öfonouüfd;c Verlegenheiten Der*

bebft er bem greunbe niftt. GS ift faß bcrjbreftenb, Wenn

man ben blinbcn, Don Rheumatismen geplagten Wann, bem

eine Vabefttr woblgetfian hätte, mit bumoriftifdjer Reffgnation
folgenbeS bietiren hört ben 1. 3uni 1798: „Süfier würben bic

Ouellcn Don ^ptoinbiereS mir meinen alten Schaben liubcrn
unb in beiner ©efcllfftaft Würbe gewiß bie «Kur nod; fräftfger
fein; ift muß aber biefeS fo heilfame Wittel wiber meinen

Sollten auf ein anbrcS 3ahr Derfparen: benn für jcgt habe ift
gar wt'd)tige ©rünbe, bie mid; ju Haufe halten. gürS erße

habe ift fein ©cfb, für'S jweite habe id) fein ©db, für'S
brüte habe id) fein ©db; follte mir bie neue SluSgabe meiner

gabeteien etwaS abwerfen, fo iff cS jum SluSflirfen meines

«Körpers beßimmt." — 3n bcmfelbcn Vriefe ftfierjt er auft
über fein nunmehriges Verbältniß jur belDetifften ©efeüfftaft,
in ber er einß fo frohe £age genoffen batte. „3ft roeiß niebt,
ob id) wünfften foll, fte je wieber ju befuften, id) fürfttc ber

Hunb im .Kegelfpiri ober bie Sau in beS 3ubcn HauS ju fein."
SBir fönnen biefe Stimmung unS benfen, wenn Wir unS

ber froren Stunben erinnern, bic ^Pfeffel mit SaDater unb Sara*
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Zur Ausführung hatte dieser nie Geduld und harrende Energie

genug.. Was Lenz thun wird, wollen wir sehen. Obcr-
lin ist der Mann und vielleicht der einzige Mann, der ihm,
wenn sein Kopf es erlaubt, Geschmack an einer anhaltenden
und nützlichen Arbeit beibringen kann. Zu diesem wackern

Pfarrer sollten wir einmal mit Zoe und Doris eine Wallfahrt
anstellen. Wir würden da die Menschheit in ihrcr Wiege, mit
ihren Tugcndcn und Gebrechen und einen Erzieher antreffen,
der nicht weiß, daß er mehr ist, als alle Vcrfasser gcdrucktcr
nnd ungcdruckter Erziehungsplaue.

Daß Pfeffel, wie Lavater, auch häusliche Freuden und
Leiden mit seinem Sarasin theilte, läßt sich erwarten.

Bei Todesfällen, die sein Haus oder das feiner Freunde

berührten, spricht sich sein einfachcr Christenglaube mit der

heitersten Fassung aus. Auch ökonomische Verlegenheiten
verhehlt cr dem Freunde nicht. ES ist fast herzbrcchend, wcnn

man dcn blindrn, von Rhcumatismen gcplagtcn Mann, dem

cine Badekur wohlgethan hätte, mit humoristischer Resignation

folgendes dictircn hört den 1. Juni 1793: „Sicher würden die

Quellen von Plombières mir mcincn altcn Schadcn lindcrn
und in dcincr Gefcllfchaft würde gewiß die Kur noch kräftiger
sein; ich muß aber dieses so heilsame Mittel Wider meinen

Witten auf ein andres Jahr versparen: denn für jctzt habc ich

gar wichtige Gründe, die mich zu Hause halten. Fürs erste

habe ich kein Geld, für's zweite habe ich kein Geld, für's
dritte habe ich kein Geld; sollte mir die neue Ausgabe meiner

Fabeleien etwas abwerfen, so ist cs zum Ausflicken meines

Körpcrs bestimmt." — Jn dcmsclbcn Briefe fcherzt er auch

über sein nunmehrigcs Vcrhältniß zur hclvctischen Gesellschaft,

in dcr er cinst so srohe Tage genossen hatte. „Ich weiß nicht,
ob ich wünschen soll, sie je wieder zu besuchen, ich fürchte der

Hund im Kegelspiel oder die Sau in des Juden Hans zu sein."

Wir können diese Stimmung uns denken, wenn wir uns
dcr frobcn Stunden erinnern, die Pfeffel mit Lavater und Sara-
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ffn in Sftinjnaft Dottbraftt unb ber barmlofen Sfterje, benen

fte ffft bort hingegeben Ratten, ©erfelbe Ston batte ffft auch noft
in Ölten erhalten, aber mit ber ReDolution unb ftren golgen

trat bic Vcrßinunung ein. Rur noft ein Rürfbtirf auf bie

früt)ern Sage ber ©cfcUfftaft fei unS bei Slntaß ffeffeU Der*

gönnt. GS iff fdjon erwähnt worben, baß unfer ©iftter im

3abre 1785 bie ©cfcUfftaft in Ölten präßbirte. ©ie ©efcU*

fftaft war auf ben 9. Wai angefagt, mußte aber wegen cineS

3ahnnarfteS auf ben folgenben Derfftoben werben, ^Pfcffef

inaftte baDon folgenbe fftcrjfftafte Slnjeige, woDon ffft baS

Slftenftürf noft in ber Saraftu'fften Gorrefponbenj finbet. Von
©otteS ©naben Wir ©ottlieb Gonrab ^feffet, Vurgherr auf

Vagateüi '), Vürger unb beS großen RatbS ju Viel, wie auft
einer boftprieftcrlidjen t;ctDctifften ©efeUfcbaft bcrmatigcr Vor*

ßeber, entbieten unfernt lieben unb getreuen 3afob Sarafin unfern

gnäbigen ©ruß juDor. ©emnad; unS burft cttd; bie gcjicmenbe

Gröffnung gefdjebcn, waS inaffcn ein auf ben 9. Wai eittfal*
lenber Viebmarft bie 3ufaimnenfunft ber belDctifftcn ©efcU*

fftaft auf biefen Sag niftt fügfift geftatten woUen, aud; auS

einer Veilage Don unferm ehrenDeften Slrftt'Dar crbeUet, baß

biefer fowobl als unfer würbfger «Kanjlar nad; cingejogenem

©utaftfen beS «KroncnwirthS in Otteit bic Verfegttng erwähn*

ter 3ufammenfuuft auf ben nad;fofgenben 10. Wai für bicnlift
haften, afS gehet unfre gnäbige 2ßil(cnSmeinung babin, baß

wir auS Refpeft für baS belDetiffte RinbDiel; unb bcffen her*

gebradffen Reftten, gebadjtcn unterthänigen Slntrag gend;mi*

gen, unb fotgliftcn ben Sag beS GintreffenS in gebadjtem
Offen bieinit auf ©ienftag ben 10, Wai anni currentis feff*

jttfegen geruben wollen, wdd;eS wir aud; ju fd;ulbigcr Wad)*

ad;titng burd; ©egenwärtigeS funbtbun unb euch übrigens in
©naben gewogen bleiben, ©egehen auf unferm Reffbenjfd;loß
VagateUa ben 17. 3anuarii 1785.

1) ©o nannte er fein Iteinett Canbtja'uctcf/en.
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fin in Schinznach vollbracht und dcr harmlosen Scherze, dencn

sie sich dort hingegeben hattcn. Derselbe Ton hatte sich auch noch

in Ölten erhalten, aber mit der Revolution und ihren Folgen

trat die Verstimmung ein. Nur noch ein Rückblick auf die

frühern Tage dcr Gcfcllfchaft sci uns bci Anlaß Pfeffcls

vergönnt. ES ist schon erwähnt worden, daß nnser Dichter im

Jahre 1785 die Gesellschaft in Ölten präsidirte. Dic Gcfcllfchaft

war auf den 9. Mai angesagt, mußte abcr wcgcn cincs

Jahrmarktes auf den folgenden verschoben werden. Pfcffcl
machte davon folgende schcrzschafte Anzeige, wovon sich das

Aktenstück noch in dcr Sarasiu'schen Correspondenz findct. Von
Gottes Gnaden, wir Gottlieb Conrad Pfeffel, Burgherr auf

Bagatelli '), Bürger und des großen Raths zu Biel, wie auch

einer hochpriestcrlichcn hclvctischen Gesellschaft dcrmaligcr
Vorsteher, entbieten unfcrm licbcn und getreuen Jakob Sarasin unsern

gnädigen Gruß zuvor. Demnach uns durch cuch die gczicmcnde

Eröffnung geschehen, was masscu ein auf den 9. Mai einfallender

Viehmarkt die Zusammenkunft der helvetischen Gesellschaft

auf diesen Tag nicht füglich gestatten wollen, auch aus
einer Beilage von unserm ehrenvesten Archivar erhellet, daß

dicscr sowohl als nnscr würdiger Kanzlar nach eingezogenem

Gutachten des Kroncnwirtbs in Ölten die Verlegung erwähnter

Zusammenkunft auf den nachfolgenden 19. Mai für dienlich

halten, als gehet unsre gnädige Willcnsmcinung dahin, daß

wir ans Respckt für das helvetifche Rindvieh und dcsscn

hergebrachten Rechten, gedachten untcrthänigen Antrag genehmigen,

und folglichcn dcn Tag des Eintreffens in gedachtem

Ölten hiemit auf Dienstag dcn 19. Mai anni «urrentis
festzusetzen geruhen wollen, wclchcs wir auch zu schuldiger Nnch-

achtung durch Gegenwärtiges kundthun und cuch übrigens in
Gnaden gewogen blcibcn. Gegeben auf unserm Restdenzschloß

Bagatella dcn 17. Januarii 1785.

t) So nannte cr sein kleines LandhänSchen.
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Unb fo möge benn biefem ftnbffften Sfterj entfpreftenb
noft am Sfttuffe ein Räthfet ftehn, baS in bein golbencn 3eit*
alter Don Sftinjnaft 1777 Don SaDater unb Serfe jufammen*
gereimt würbe unb baS Wir als ©eDife unter ^feffels Vilb*
niß fegen mödjten.

Qfuf töf ein Räftfel mir gefftminb,
(Sin Ratb, ben 3eber liefe geminnt,
<Defi ©iite biefeS Vlut Derbi'tnnt,

£>er manches fuftt unb manfteS ßnbt,
Sich leiten läßt, als mie ein «Rinb,

(Sin Wtttor iß, mie mentg ßnb,
SDtit einem feftStett Sinn empßnbt,
£>er auf bie Sympathie finb grünbt,
3m StiUen auf ein Steblein ßnnt,
Der ÜJcaienfafern Silben fpinttt,
3)em Satomon nad; «©aufe jünbt,
Unb boft an 6eiben Qlugen btinb.

©cwiffermaßen als Slnfang ju ^feffcl Derbient unter ben

Gorrefponbenjeu SarafinS ferner genannt ju werben ^fcffelS
®ebütfe :

S t x f e.

©er Wann iß befonberS burd; ©ötbe befannt geworben,
ber feinem Sehen, ©ifttung unb Wahrheit (9. Vuo) S. 249 ff.)
eine fo böftff anjtebenbe Schilberung Don feiner Rcfttlidjfcit,
OrbnungSlicbc unb ©ewanbtheit maftt, unb beffen SfcbcnSmür*

bigfeit beut ©iftter fo febr ffft einprägte, baß er ihm in fei*

nein ©ög Don Vcrfiftingen ein ©enfmat fegte, inbem er ber

warfern gigur, bie ffft auf eine fo Würbige Slrt ju fitborbini*
reu weif), ben Ramen granj Scrfe gab. Wan hätte ihn (fagt
er an einem anbern Ort, Vud; 11, S. 55) als Wuffer eineS

beutfdjen 3ünglingS aufßeUen fönnen. — Gr war eine 3eittang
ber ®et)ülfe s])feffelS unb fo ergriff er auft bisweilen wie bie
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Und so möge denn diesem kindlichen Scherz entsprechend

noch am Schlüsse ein Räthsel stehn, das in dem goldenen Zeitalter

von Schinznach 1777 von Lavater und Lerse zusammengereimt

wurde und das wir als Devise unter Pfeffels Bild-
niß setzen möchten.

Auf lös' ein Räthsel mir geschwind,

Ein Rath, den Jeder lieb gewinnt,
Deß Güte dickes Blut Verdünnt,

Der manches sucht und manches findt,
Sich leiten läßt, als wie cin Kind,
Ein Autor ist, wie wenig sind,

Mit einem sechsten Sinn empfindt,
Der auf die Sympathie sind gründt,
Jm Stillen auf ein Liedlein sinnt,
Dcr Maienkäfern Fäden spinnt,
Dem Salomon nach Hause znndt,
Und doch an bcidcn Augcn blind.

Gewissermaßen als Anhang zu Pfeffel verdient unter dcn

Correspondciizcn Sarasins fcrncr gcnannt zu wcrdcn Pfcffcls
Gchülfe:

Lerse.
Der Mann ist besonders dnrch Göthc bekannt geworden,

dcr seinem Leben, Dichtung und Wahrheit (9. Buch S. 249 ff.)
eine so höchst anziehende Schilderung von seiner Rechtlichkeit,

Ordnungslicbc und Gewandtheit macht, und dessen Licbcnswür-

digkcit dcm Dichter so sehr sich einprägte, daß er ihm in
scincm Götz von Bcrlichingen ein Denkmal sitzte, indem er der

wackern Figur, die sich auf eine so würdige Art zu subordini-

ren weiß, den Namen Franz Lcrse gab. Man hätte ihn (sagt

er an einein andern Ort, Buch 11, S. 55) als Muster eines

deutschen Jünglings aufstellen können. — Er war eine Zeitlang
der Gehülfe Pfeffels und so ergriff er auch bisweilen wie die
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übrigen ©efäfjrten Sttce, Hoffmann u. f. W. für bfefen bie ge*

ber an Sarafin.
Slber auch in befonbern Stngricgenfjeiten correfponbirte er

mit Segtcrm, namentlift über «Kunftfacben, inbem er Veßeüun*

gen SarafinS annahm unb bcforgte. So ließ Sarafin einen

Seit in Vud;S ausführen burft einen «Künßler, RainenS

Spobrcr naft einem WobcU Don Srtppef. ©ieß beforgtc Serfe,

fo wie aud) ben Stnfauf, bie Reßauration unb bie Ginrabmung

Don ©entälbeit unb berglcid;en. ©ie ineißen Vriefe bejicben

ffft auf bcrartige ©egcnßänbe, auf ©emälbe, Vafen, ©ein*

inen u. f. w. unb beweifen uuS, baß Sarafin aud; bierin bem

Stanb eines gebilbeten WanneS Ghre machte. — ©oft auft
über littcrariffte Grfd;cinungen j. V. über feinet? grcunbcS

StiUing 3ugenbjabre unb Sßanberfftaft giebt er fein befftef*
beneS UrtbetT ab. „3ft wüßte, fftreibt er unter anberm

(3anuar 1779) in ber ganjen «Kirftengefftiftte feinen Heiligen,
ben id) lieber möchte gefannt haben, als meinen greunb

3ung, ber nun in GIberfefb mit großem VeifaU practicirt."

©em Saraffn'fften unb jugfeift bem Sd;injnafter «Krct'fe

geborte ferner
S ch lo f fer

an. 23fr haben über biefen in neuerer 3eit eine tntereffante

Wonograpbie Don Sltfrcb RicofoDiuS erhalten. 0 SluS bie*

fer nehme ift bie nöthigffen Rotijen jur ScbenSgefftiftte beS

WanneS, in weifte ich baSjcnige etnffed;te, waS mir ber Sa*
raffn'ffte Vriefweftfet au bie Hanb giebt.

3ofi. ©eorg Sd;Ioffer, ber Sohn eines RefttSge*
lehrten, würbe ben 7. ©ecember 1739 ju granffurt a. W.
geboren-. Gr ffubt'rte in ©ießen, 3ena, Slltorf, beffeibete

bann eine 3eitlang eine Stelle als ©ebeimfecretär bei bem

1) 3. ®. ©cf;foflerä Ceben unb litterarifttje« SBirten. (Bonn 844.
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übrigen Gefährten Lucè, Hoffmann u. s. w. für diesen die Feder

an Sarasin.
Aber auch in befondcrn Angelegenheiten correspondirte er

mit Letzter»,, namentlich über Kunstsachen, indem er Bestellungen

Sarasins annahm und besorgte. So licß Sarasin einen

Tell in Buchs ausführen durch cincn Künstler, Namens

Spohrcr nach cinein Modcll von Trippel. Dicß bcsorgtc Lerse,

so wie auch dcn Ankauf, die Restauration und die Einrahmung

von Gemälden nnd dergleichen. Die meisten Briefe beziehen

sich auf derartige Gcgcuflände, auf Gemälde, Vasen, Gemmen

u. f. w. und beweisen uns, daß Sarastn auch hierin dem

Stand eines gebildeten Mannes Ehre machte. — Doch auch

über litterarische Erscheinungen z. B. über seines Freundes

Stilling Jugendjahre und Wanderschaft giebt er scin bescheidenes

Urtheil ab. „Ich wüßte, schreibt cr unter andcrm

(Januar 1779) in dcr ganzen Kirchengeschichte keinen Heiligen,
den ich lieber möchte gekannt haben, als meinen Freund

Jung, der nun in Elberfeld mit großem Beifall practicirt."

Dcm Sarasin'schen und zugleich dem Schinznacher Kreise

gehörte ferner

Schlosser
an. Wir haben über diesen in neuerer Zeit eine interessante

Monographie von Alfred Nicolovius erhalten. ') Aus diescr

nehme ich die nöthigsten Notizen zur Lcbensgeschichte des

Mannes, in welche ich dasjenige einstecht?, was mir dcr Sa-
rasin'sche Briefwechsel a» die Hand giebt.

Joh. Georg Schlosser, der Sohn eines Rechtsge-

lehrtcn, wurde den 7. December 1739 zu Frankfurt a. M.
geboren-. Er studirte in Gießen, Jena, Altorf, bekleidete

dann eine Zeitlang eine Stelle als Gehcimsecretär bei dem

l) I. G. Schlossers Leben und litterarisches Wirken. Bonn 8«.
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Herjog Subwig Don SESürttemberg, ber ffft in Sreptow auf*

hielt, Wo er jugleift bie ©efd;äfte eines sprinjciuHofmeiftcrS
Derfah. Stuf einer Reife burft Seipjig fd)Ioß er mit ©ött)c ge*

nauere Vefanntfftaft, ber auft in feinem Sehen eine Dortbeil*

hafte Schilberung Don ihm macht. „Gr war, fagt ©ötbe un*
ter anberm, gewiffermaßen baS ©egentf)eif Don mir unb bieß

begrünbcte wobt unfere bauerhafteffe greunbfftaft. Gr ftubfrte
bie Gnglänber fleißig; ''Pope war, wo niftt fein Wuftcr, bod;

fein Slugenmcrf, unb er hatte int Sßibcrßrcit mit bein Vcrfuft
über ben Wenfften jettcS SchriftßcUerS, ein ©ebid;t in glei*
fter gornt unb Si)Ibenmaß gefebrieben, wdftcS ber ebrififieben

Religion über jenen ©efSmuS ben Sriumpb Dcrfd;affen fotlte."
— Uebcr biefeS ©ebt'ftt giebt RicotoDt'uS roeitcre SluSfttnft. —
3m 3al;r 1769 trat Srhtoffer aus feinem ©t'enße auS unb

lehrte in feine Heimath jurürf. Slud; ba wieber ffanb er ©ötbe

nal)e. 3m 3abre 1771 gab er feinen „«Kateftt'SmuS ber Sit*
tenlebre für baS SanbDolf" heraus, wrid;cS Vuft in ber Rcif;e
ber VotfSbücher eine ebrenwertbe Stelle einnahm, bamalS aber

Slnßoß erregte unb bem Verfaffer ben, jcbod; ungegrünbetetr)

Vorwurf jujog, als gehöre er „ju ben neuinobifften St'tteuld;*

rem, weld)e bie d;rißlid;c Woraf in bie bcfbnifdje Dcrwaubetn

Woüen." Slnberc urtbeiften günßiger, unb längere 3eit würbe
bie Sd;rift fogar unter SaDaterS Ramen Derbreitet. 3m 3al;r
1773 begab ßd; Sd;loffer nad) GarlSruhe, wo er afSbalb bei

ber bortigcn marfgräßiften Regierung in Sbätigfcit gefegt

Warb; mit beut ^räbifate eines HofratbcS würbe er Ober*

amtmann ber Warfgraffftaft Hoftbcrg unb hatte feinen Sig
in Giiimcnbiugen. Um eben biefe 3eit Dcrfobtc er ftd; mit
©öthc'S Sftweßer, Gornelia, unb feierte mit ü)r ben lßcn
RoDeinbcr in granffurt feine Vermählung. 3m Sommer 1775

fam ©ötbe bei Slnlaß feiner erften Reife nad; ber Sftmeij naft
Gmmenbingen, unb Sd;Ioffer felbft lernte im folgenbcn grühling
einige «Kantone ttnferS VaterlanbS fennen. Um biefe 3eit
würbe er mit SaDater, mit 3fetin, mit Saraßn unb anbern
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Herzog Ludwig von Württemberg, dcr sich in Treptow
aufhielt wo er zugleich die Geschäfte eines Prinzcn-Hofmeistcrs
versah. Auf einer Reise durch Leipzig schloß cr mit Göthe
genauere Bekanntschaft, der auch in seinem Leben eine vortheilhafte

Schilderung von ihm macht. „Er war, sagt Göthe unter

andcrm, gewissermaßen das Gegentheil von mir nnd dieß

begründete wohl unsere dauerhafteste Freundschaft. Er studirte
die Engländer fleißig; Pope war, wo Nichtsein Muster, doch

sein Augenmerk, und er hatte im Widerstreit mit dein Versuch
über den Menschen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher

Form und Sylbenmaß geschrieben, wclchcs der christlichen

Rcligion übcr jenen Deismus dcn Triumph verschaffen sollte."

— Ucbcr dicses Gcdicht giebt Nicolovius weitcre Auskunft. —
Jm Jahr 1769 trat Schlosser aus scincm Dicnstc aus und

kehrte in seine Heimath zurück. Auch da wicdcr stand cr Göthe
nahe. Jm Jahre 1771 gab er scincn „Katcchismus dcr

Sittenlehre für das Landvolk" heraus, welches Buch in dcr Rcihe
der Volksbücher cinc chreiiwcrthe Stclle einnahm, dainals aber

Anstoß erregte und dcm Verfasscr den, jcdoch ungcgriindctcih

Vorwurf zuzog, als gehöre cr „zu dcn ucumodischcn Sittcnlch-

rcrn, wclchc die christliche Moral in die heidnische verwandeln

wollen." Andere urtheilten günstiger, und längere Zcit wnrde
die Schrift sogar untcr Lavatcrs Namcn vcrbrcitct. Jm Jahr
1773 bcgab sich Schlosscr nach Ccirlsruhc, wo cr alsbald bei

der dortigen markgräflichcn Regierung in Thätigkeit gesetzt

ward; mit dem Prädikate cincs Hofrathcs wurde er Obcr-

amtmann der Markgraffchaft Höchberg und hatte seinen Sitz
in Emmendingen. Um eben diese Zcit vcrlobtc er sich mit
Göthe's Schwester, Cornelia, und fcicrtc mit ihr den Istcn

November in Frankfurt seine Vermählung. Jm Sommer 1775

kam Göthe bei Anlaß seiner ersten Reise nach dcr Schweiz nach

Emmendingen, und Schlosser selbst lernte im folgenden Frühling
einige Kantone unsers Vaterlands kennen. Um diese Zeit
wurde er mit Lavater, mit Jsclin, mit Sarasin und andern
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auSgejciftneten Sdjweijern befannt, unb Dom 3abre 1777 an

beginnt ber Vriefweftfcl mit Scgterat.

Gr beginnt febr profaifft. Sftloffer erfunbigt fid) in ei*

nein franjößfd;cn Vriefe Dom 30. 3anuar nach einem foliben
2L5cinbänbler. ©ie Slerjte hatten SdjtofferS fd;on bamalS

fränfefnber grau gcratbeu, naft bein Rad;teffen einen Söffel

Sltifantl;e ober Walaga ju genießen. Sd;Ioffer wenbet fid)

nun an Saraßn, als an bie beße ihm befannte Duelle,
um fid; äftte 2ßaare ju Derfftaffen, unb Sarafin ift Der*

ftäubig genug, auS feinem «KeUer aufjuwarten. ©arauf ein

DerbinblifteS ©anffftreibett Dom 5. gebruar, worin eS unter
anberm beißt: „2ßir ßnb niftt fo pebantifft, baß wir ein

©efd;enf, baS bie greunbfehaft giebt, niftt mit greunbfftaft
nehmen foUten!" — Valb nimmt aber bie Gorrefponbenj eine

ernffere 2Qcnbuug. ©aS Sehen ber guten grau, um weldjc
ber ©attc fo beforgt war, fonnte Weber burft Sltifantbe, noch

burd; Walaga gefrißet werben. Sie ffarb ben 7. 3uni 1777.

^Pfeffel mclbet if;ren Sob ben 11. 3unf an Saraßn mit ben

SBortcn: „©ie ebfe gute Sfttofferin ift nun ganj ein Gngel;
geßern würben ihre Dergängfiften Reße bem Wuttcrfftooße ber

Grbe übergeben. SBeineit Sie eine Xbxäne auf ben frühen

Hügel unb benfen Sie babei HaUerS großen ©ebanfen: „fein
©rab fann ©eißer berfen." Güte Trennung jweier Herjen,
Wie SfttofferS unb feiner ©attin iff ber furfttbarffe Sftfag,
benbieSid;ct beS SobeS Derfegen fann. Sie haben fie nur
wenig gefannt, bie redüfftaffene grau; Serfe unb ift, befonberS

Serfe fanttte fie näher, unb in beUern Slttgenblirfen, als ba ffe

tränflid) bei 3f;nen Dorüberfd;fift. 3ft las mit meiner erßen

«Klaffe 2)oungS Rafttgebanfcn, als bie Raftriftt einlief, unb
ein ©onncr ©otteS fuhr in unfern ffeinen «KreiS, woDon bie

meißen GIcdcu Dom Dorigcn 3abre ber ffe fannten ".... Slud;

Senj fprad; feine tiefe Sratter über biefen Sob auS, in einem

©ebiftte an Saraßn, baS RicotoDiiiS in feiner Viographie
SftlofferS S. 66 mitgetbetlt bat. ©ötüe bejeiftnete ben Sag,

7?

ausgezeichneten Schweizern bekannt, und vom Jahre 1777 au

beginnt der Briefwechsel mit Lctztcrm.

Er beginnt schr prosaisch. Schlosser erkundigt sich in
einem französifchcn Bricfe vom 30. Januar nach einem soliden

Weinhändler. Die Aerzte hatten Schlossers schon damals
kränkelnder Frau gcrathen, nach dem Nachtessen einen Löffcl

Alikanthe oder Malaga zu genießen. Schlosser wendet sich

nun an Sarasin, als an die beste ihm bekannte Quelle,

um stch ächte Waare zu verschaffen, und Sarasin ist

verständig genug, aus seinem Keller aufzuwarten. Darauf ein

verbindliches Dankfchreibcn vom 5. Februar, worin es unter
andern: heißt: „Wir sind nicht so pedantisch, daß wir cin

Geschcnk, das die Freundschaft giebt, nicht mit Freundschaft

nehmen sollten!" — Bald nimmt aber die Correspondez cine

ernstere Wendung. Das Leben der guten Frau, um welche

der Gatte so besorgt war, konnte weder durch Alikanthe, noch

durch Malaga gefristct wcrdcn. Sie starb den 7. Juni 1777.

Pfeffel meldet ihrcn Tod den 11. Juni an Sarasin mit den

Worten: „Die edle gute Schlosserin ist nun ganz ein Engelz
gestern wurdcn ihre vergänglichen Reste dem Mutterschooße der

Erde übergeben. Weinen Sie eine Thräne auf den frühen

Hügel und denken Sie dabei Hallers großen Gedanken: „kein
Grab kann Geister decken." Eine Trennung zweier Herzen,
wie Schlossers und seiner Gattin ist der furchtbarste Schlag,
den die Sichel des Todes versetzen kann. Sie haben sie nur
wenig gekannt, die rcchtschaffcuc Frau; Lerse und ich, besonders

Lerse kannte sie näher, und in Hellern Augenblicken, als da sie

kränklich bei Ihnen vorüberschlich. Ich las mit meiner ersten

Klasse Joungs Nachtgedankcn, als die Nachricht einlief, und
ein Donner Gottes fuhr in unsern kleinen Kreis, wovon die

meisten Eleven vom vorigen Jahre hcr sie kannten ". Auch

Lenz sprach scine tiefe Trauer über diesen Tod aus, iu einem

Gedichte an Sarasin, das Nicolovius in seiner Biographie
Schlossers S. 66 mitgetheilt hat. Göthe bezeichnete den Tag,
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an bein er bie SobeSnacbriftt feiner Scbweßer erhielt, als ei*

nen bunfeln, jerriffenen Sag. — Sarafin aber ermangelte fei*

neS OrteS niftt, bem tiefgebeugten Sßittwer feine Sbet'fnabme

ju bejeugen, unb erhielt barauf Don ihm fotgenbe Slntmort:

Wein lieber greunb! 3ft baut' eud), baß ibr mir bie Hanb

gereiftt fjabt ba meine SBunbe nod; ganj frifd) war. GS iff
waS GbleS an bem ©efiibf, baß braDc Seute Sbeit an unferm

Unglürf nehmen, baS ©Ott neben baS Seiben gelegt; wer er*

trüg'S fonß? 3d) fann unb Wiü niftt fagen, waS ift Dcrlo*

ren l;abe, aber baß ift nun ganj allein bis ju ©rab wanbern

muß '), baS iff Dor aUeS, WaS ich fagen fann. 3ft mag mid;
nicht auS bem Vefig meines SftincrjenS fegen, fonß ging ich

mich ju jerßrcuen. 3ft muß mid; erft gewöhnen an baS SU*

leinfeinr ©ott laß Sie unb 3brc grau nie fühlen, WaS baS

iff. 3d) bin Don Herjen — 3&r Sd;Ioffer.
(So hatte alfo über bem ©rabe Don SchfofferS grau ber

greunbfftaftSbtinb jwifften ben beiben Wännern ffft befeßigt,
bcffen Spuren nun auft burft ben Vriefweftfet binburd; fid)

Verfolgen laffen, am gaben ber SebenSgefftiftte. — Vcrwen*

billigen für greunbe, fo für einen «Kaufmann 3afob ©erorf in

granffttrt, namentlich aber für ben unglürfliften Senj, ber ba*

matS bei Sdjtoffer wohnte, bilbcn ben Qnbalt mebrerer Vriefe.
Von feiner SDicberDermähfung, bie (naft RicoIoDiuS) im Scp*
teinber 1778 ffattfanb mit 3obauna gablmcr Don ©üffelborf,
finben wir feine Slnjeige an Sarafin. ©agegen geht auS Vrie*
fen Dom 3afir 1779 berDor, baß er ffft ein eigenes Häuschen

faufte, beS baran ffoßenben ©artenS unb ber SSBicfen wegen,
unb baß er im Sluguft baffelbe bejog. Gr labet Sarafin
freunbfift jum Vefud;e ein. 3m Slpril 1780 Derwenbet er ffft
für «Ktinger, ber naft Rußtanb ju gehen bereit iff unb bittet

Sarafin, ihm bis jur Sl6reifc ein Stübften in ^3rattefn
einräumen ju faffen, bamit er niftt fein ©etb im 2Birtf;SbauS

1) Datt gefdjat) nun freitidj nictjtj er oertjeiratfjete (id) bafb wieber.
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an dem er die Todesnachricht seiner Schwester erhielt, als

einen dunkeln, zerrissenen Tag. — Sarasin aber ermangelte
seines Ortes nicht, dem tiefgebeugten Wittwer seine Theilnahme

zu bezeugen, und erhielt darauf von ihm folgende Antwort:
Mein lieber Freund! Ich dank' euch, daß ihr mir die Hand

gereicht habt da meine Wunde noch ganz frisch war. Es ist

was Edles an dem Gefühl, daß brave Leute Theil an unserm

Unglück nehmen, das Gott neben das Leiden gelegt; wer er-

trüg's sonst? Ich kann und will nicht sagen, was ich verloren

habe, aber daß ich nun ganz allein bis zu Grab wandern

muß >), das ist vor alles, was ich sagen kann. Ich mag mich

nicht aus dcm Besitz meines Schmcrzcns sctzcn, sonst ging ich

mich zu zerstreuen. Ich mnß mich crst gewöhnen an das

Alleinsein, Gott laß Sie und Ihre Frau nie fühlen, was das

ist. Ich bin von Herzen — Ihr Schlosser.

So hatte also übcr dcm Grabc von Schlossers Frau dcr

Frcundschaftsbund zwischen den bcidcn Männern stch befestigt,

dessen Spuren nun auch durch dcn Briefwcchsel hindurch stch

versolgcn lasscn, am Faden der Lebcnsgeschichte. — Vcrwcn-
dungen für Freunde, so für einen Kaufmann Jakob Gerock in
Frankfurt, namentlich aber für dcn unglücklichen Lenz, der

damals bei Schlosser wohnte, bildcn den Inhalt mehrerer Briefe.
Bon seiner Wicdervermählung, die (nach Nicolovius) im
September 1778 stattfand mit Johanna Fahlmcr von Düsseldorf,
finden wir keine Anzeige an Sarasin. Dagegen geht aus Briefen

vom Jahr 1779 hervor, daß er sich ein eigenes Häuschen

kaufte, des daran stoßenden Gartens und der Wiesen wegen,
und daß er im August dasselbe bezog. Er ladet Sarasin
freundlich zum Besuche ein. Jm April 1789 verwendet er sich

für Klinger, dcr nach Nußland zu gehen bcrcii ist und bittet

Sarasin, ihm bis zur Abreise ein Stübchen in Pratteln
einräumen zu lassen, damit er uicht sein Geld im Wirthshaus

t) Das geschah nun freilich nicht; er verheirathete sich bald wieder.
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Derjefwen muffe, unb ihm aud) ©db jur Reife Dorjuffrerfen.

©aß Sarafin entfproften habe, geht auS einem Vriefe «Kl in*
gerS an benfclbcn herDor, worin er unterm 30. Sluguff
1780 Don WontbeiUarb auS, Saraßn für aüe greunbfdjaft unb

für bie gtüdtiften Stunbeit banft, bie er in beffen gainitie ju*
gebraftt b&be. „Reimen Sie, fd;reibt «Kfinger, meinen berjli*
ften bieberu ©anf unb glauben Sie, baß inir'S itnbergeßticb

fein wirb."
3m grühling beS fofgenben 3abreS fanb wirffid; ein Ve*

fttft ber gainitie Saraßn in Ginmenbingen ffatt, bei wetftetn
Slnlaffe auch bie «Kiuber beiber gamitien genauer miteinanber
befannt würben. „ Weine «Kleinen, fftreibt Sfttoffer (ben
13. Slprif 1781) baben ihr ©crtrübd;en fo lieb gewonnen, baß fie

ffft niebt haften laffen, bie beiben antiegenben Vriefften an ffe

ju bictiren unb bie ^räfentften baju haben ffe auS ihrem ffei*

nen Sftag genommen." Sluft bie grau betfieiffgt ffft pon ba

an an bein Vriefwed;fct, ber jcgt unter ben Wännern ffton
eine 3eit fang nicht mehr auf Sie, fonbern auf 3fjr ge*
führt wirb.

Run fehlt jum Dollen Slbffttuß ber tntiinften greunbfftaft
nidjtS mehr als bie ©eDatterfftaft, unb auft biefe bleibt niftt
auS, inbem fowohl Sftfoffer, ben jüngften Sohn SarafinS
(SUeranber) auS ber Saufe b(bt, als auft biefer wieber bei

Sftfoffer ^athenffeUc Dertritt. — Vefufte in Ginmenbingen unb

55ratteln roieberboleti fid), unb auft ffeinere gamifienangdegcit*
betten Werben in ben Vriefen bin unb her befproften. — Se*
ben wir auf SftfofferS Iitterariffte Sbätigfeit um biefe 3eü, fo

bewegte ffft biefe n)cilS in Ueberfegungen, tbeifS in Sluffägen

für 3oumaIe. Unter ben erftern jeiftnete ffft feine Ueberfegung
Don Songin, unter ben legtern ein Sd;reiben über baS Sßerf

beS SBotfcnbüttlcr gragmentiffen „Dom 3roecfe 3efu" auS. Gin
®efpräd; über bie Seefenwanberttng, baS er 1781 brurfen fieß,

Deranlaßte eine fleine ^ofeinif mit Herber. 3nbeffen fanb bie

Ht)pott)efe aud) bei ber Wcbrjabl feiner übrigen greunbe 2Bt*
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verzehren müsse, und ihm auch Geld zur Reise vorzustrecken.

Daß Sarasin entsprochen habe, geht ans einem Briefe Klin»
gers an denselben hervor, worin er unterm 39. August
1789 von Montbeillard aus, Sarasin für alle Freundschaft und

für die glücklichen Stunden dankt, die er in dessen Familie
zugebracht habe. „Nehmen Sie, schreibt Klinger, meinen herzlichen

biedern Dank und glaubeil Sie, daß mir's unvergeßlich

sein wird."
Jm Frühling des folgenden Jahres fand wirklich ein

Besuch der Familie Sarasin in Emmendingen statt, bei welchem

Anlasse auch die Kinder beider Familien genauer miteinander
bekannt wurden. „ Meine Kleinen, schreibt Schlosser (den
13. April 1731) haben ihr Gcrtrüdchen so lieb gewonnen, daß ste

sich nicht halten lasscn, die beiden anliegenden Briefchen an sie

zu dictiren und die Präsentchen dazu haben sie aus ihrem kleinen

Schatz gcnommcn." Auch die Frau betheiligt sich von da

an an dem Briefwechsel, dcr jctzt unter den Männern schon

eine Zcit lang nicht mehr auf Sie, sondern auf Ihr
geführt wird.

Nun fehlt zum vollen Abschluß der intimsten Freundschaft

nichts mehr als die Gevatterschaft, und auch diese bleibt nicht

aus, indem sowohl Schlosser, den jüngsten Sohn Sarasins
(Alexander) aus der Taufe hebt, als auch dieser wieder bei

Schlosser Pathenstellc vertritt. — Besuche in Emmendingen und

Pratteln wiederholen sich, und auch kleinere Familienangelegenheiten

wcrdcn in den Briefen hin und her besprochen. — Sehen

wir auf Schlossers litterarische Thätigkeit um diese Zeit, so

bewegte sich diese theils in Ueberfetzungen, theils in Aufsätzen

für Journale. Unter den crstcrn zeichnete sich seine Uebersetzung

von Longin, unter den letztern ein Schreiben über das Werk
des Wolfenbüttlcr Fragmentisten „vom Zwecke Jesu" aus. Ein
Gespräch über die Seelenwcmderung, das er 1781 drucken ließ,

veranlaßte eine kleine Polemik mit Herder. Indessen fand die

Hypothese auch bei der Mehrzahl seiner übrigen Freunde Wi-
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berfpruft. Unter ben greunben, mit betten er brieflid) unb per*
fönlid; Derfefirte, nennen Wir Wercf, Heinfe, 3acobi. (Segte*

rer warb ebenfaUS tut Sarafin'fften Haufe ringeffftrt.) — ©en
14. Wai 1782 hielt Sftloffer in ber belDetifften ©efeUfcbaft ju
Ölten eine Rebe über ben Sag, baß Sli'boS, bie gttrd;t Dor

©öttern unb Ghrfurftt Dor ben Wenfd;en, ber wefeittlübffe
©ruttb jum ®lüd ber Staaten bei jeglüücr RcgierungSfornt
fein unb bleiben inüffc. 3n ben erften Sagen beS 3abreS 1783

folgte er einer Ginfabung .Kaifcr 3ofepb II nad; 2ßien, wo

er bie Vcfanntftbaft mit Vfumauer, ©ciu'S, Ratfftf.;, Son*
nenfetS unb Slubern maftte. Gr febute fid; aber halb nad)

feinem Ginmenbingen jurüd, wo er ben 1. Wai wieber an*

langte. „Seit brei Sagen, fo fftreibt er Dom 4. Wai 1783 an

Saraßn, bin ift wieber hier. Rur tun einen Sag habe ift euch

in Straßburg Derfcbft. Sftreibt, ob wir etnanber in Ölten
feben unb ob meine grau um biefe 3eit ju guß naft ^ratteln
foinmen barf." — ©ie Verfatninlitng in Ölten war bießmat
eine ernße. 3fetin, ber eble Stifter ber ©efcftfdjaft war im

3uli 1782 geßorben, unb Schroffem würbe ber ebreiiDolle Sluf*

trag, eine ©ebäfttnißrebe auf ftn ju halten. Gr bittet ßft
baju Don Sarafin baS uöthige Wateriaf auS; Sd;riften Don

3fetin, bie ihm niftt jur Hanb waren.
Ucber bie weitere fftterarifd;e Sbätigfeit SftfofferS unb

feine Verhinbung mit beut 3Uuminatcnorben, muß id) auf Ri*
cofoDiuS Derweifcn. GS ift baDon wenig ober nifttS in bem

Vriefwed;fef mit Saraßn übergegangen. 2Bäf;renb SaDater unb

^Pfeffcl häufig aud) ihre retigiöfen unb pf;t'Iofopbifd;en Slnffft*
ten in ihren Vricfen ffft inittbeifen, halten ftd; bie Sftloffer'fften
meiff in ben engern ©renjen beS perfönlt'ftcn VcrfiäftniffeS,
unb nur bisweilen fommt ihm auch baS ^bilofopbiren in ben

Vriefcu an. GtwaS falt unb ffoifft erffteint ber Sroff, ben er

Sarafin beim Sobe feines «KinbeS, Sophie giebt. Gr fftreibt
im September 1783: „3ft lad;e euft gewiß nid;t auS, lieber

Saraffn! baß t'br über euer DerftorbencS Sopbieften ein ©iftter
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derspruch. Unter den Freunden, mit denen er brieflich und

persönlich verkehrte, nennen wir Merck, Heinse, Jacobi. (Letzterer

ward ebenfalls im Sarasln'schen Hanse eingeführt.) — Dcn
14. Mai 1782 hielt Schlosser in der helvetifchen Gesellschaft zu

Ölten eine Rede über dcn Satz, daß Aldos, die Furcht vor
Göttern und Ehrfurcht vor den Mcnschcn, dcr wesentlichste

Grund zum Glück der Staaten bei jeglicher Rcgicrungsform
scin und bleiben müsse. Jn den ersten Tagen des Jahres 1783

folgte er einer Einladung Kaiser Joseph II nach Wien, wo

cr dic Bekanntschaft mit Blumauer, Denis, Ratfchky, Son-
ncnfcls und Andern machte. Er sehnte sich aber bald nach

seinem Emmendingen zurück, wo cr dcn 1. Mai wieder

anlangte. „Scit drei Tagen, so schreibt er vom 4. Mai 1783 an

Sarasin, bin ich wieder hier. Nur um einen Tag habe ich euch

in Straßburg verfehlt. Schreibt, ob wir einandcr in Oltcn
schcn und ob mcinc Frau um dicsc Zcit zu Fuß nach Pratteln
kommen darf." — Die Versammlung in Ölten war dießmal
eine ernste. Jselin, der edle Stifter dcr Gefcllfchaft war im

Juli 1732 gestorben, und Schlossern wurde dcr ehrenvolle Auftrag

eine Gedächtnißrede auf ihn zu halten. Er bittet sich

dazu von Sarasin das nöthige Material aus; Schriften von

Jsclin, die ihm nicht zur Hand waren.
Ucbcr die weitere litterarische Thätigkeit Schlossers und

seine Verbindung mit dem Illuminatenorden, muß ich auf Ni-
colovins verweisen. Es ist davon wenig oder nichts in dem

Briefwechsel mit Sarastn übergegangen. Während Lavater und

Pfeffel häusig auch ihre religiösen nnd philosophischen Ansichten

in ihrcn Bricfen sich mitthcilcn, halten sich die Schlosser'schcn

meist in den engern Grenzen des persönlichen Verhältnisses,
und nur bisweilen kommt ihm auch das Philosophiren in den

Briefen an. Etwas kalt und stoisch erscheint der Trost, den er

Sarasin beim Tode seines Kindes, Sophie giebt. Er schreibt

im September 1783: „Ich lache euch gewiß nicht aus, lieber

Sarasin! daß ihr über euer verstorbenes Sophiechen ein Dichter
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worben feib. ©aS Siebften, baS 3br auf ffe gemaftt babt, ift
DoU guter unb wahrer Ginpßnbungen unb hat unS aüe gefreut,
©en Sob beS armen WäbftenS bebauem wir übrigens niftt
febr. 3&r Seiben haben wir bebauert; aus biefem war ber

Sob eine gfürffübe Rettung; benn wäre baS arme ©efftöpfften
aufrecht erbatten worben, fo würbe fie boft ein efenbeS Sehen

gehabt haben, ©ott erhalte ruft eure anbern Sieben beßo ge*

gefunber."
Sluft wo er gelegenttift feine tbeotogtfftcn Ueberjeiigungen

auSfprüfit, gefftieht eS mehr auf eine poleiniffte SBeife. So
äußert er fiel) tu einem Vriefe Dom ©ccember 1786 in Vejie«
hung auf fftneüe Vefebrungen unb bie fanguinifften Hoffnun*

gen, bie auf biefefben gegrünbet werben (mit Vejug'auf $a*

Dater). „3ft bin überhaupt fein greunb Don bem tbeotogi*

fften Sünbenwefen unb dteu* unb ©naben* unb VergebungS*
frant. «Keine Sünbe iff Dergeben, wirb Dergeben, bis bie

Seele beS SünberS fo ffarf worben iß, baß ffe weiß, ffe werbe

ffe nie mehr ober geroiß nie me&r ohne Sftmerjen begeben,

©arum ift baS ©enfen an Sünben unb Uebef unb ©umm*
f)eiten, bie wir getban fcaben, febr nügfift unb wer unS rätb,
bie Saften fo ju pergeffen, fd;abet unS unerfegtift. 3n jebem

Slugenblirf muffen wir banbeln, wie wir fügten. SBenn nun
eine ©elegenbeit wieber fommt, UebelS ju n)un unb wir füh*
len babei, wie web unS würbe, als Wir'S baS erfte mal tba*

ten, fo tbun Wir'S gewiß niftt Wieber. Vergebung ber Sünbe
unb Sicherheit biefer Vergebung ift, benfe ift, nt'fttS als St*
fterbeit beS GfcIS gegen baS Vöfe."

3m 3«br 1787 würbe Sftloffer Don Ginmenbingen naft
«Karlsruhe Derfegt. 3n einem ber legten Vriefe Don Gmmen*

bingen au^ fftreibt er (Sluguft 1787): „3ft wofcne nun in
einem Derfauften HauS, fige auf einem Derfanften Stub3,
fftreibe an einem perfauften Sifft unb nur gebem, St'nte unb

Rapier ift mein. 3ft fott meinen Raftfofger, ben ift erwarte,
inftruiren. ©ehe ber Hünmet, baß er einen gelehrigen «Kopf

(Beiträge j. noterf, @efd). IY. 6
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worden seid. Das Liedchen/ das Ihr auf sie gemacht habt, ist

voll guter und wahrer Empfindungen und hat uns alle gefreut.
Den Tod des armeu Mädchens bedauern wir übrigens nicht

sehr. Ihr Leiden haben wir bedauert; aus diefem war der

Tod eine glückliche Rettung; denn wäre das arme Gcschöpfchen

aufrecht erhalten worden, so würde sie doch ein elendes Leben

gehabt haben. Gott erhalte euch eure andern Lieben desto

gegesunder."

Auch wo er gelegentlich seine theologischen Ueberzeugungen

ausspricht, geschieht es mehr auf eine polemische Weise. So
äußert er sich in einem Briefe vom December 1786 in Bezie.
hung auf schnelle Bekehrungen und die sanguinischen Hoffnungen,

die auf dieselben gegründet werden (mit Bezug'auf
Lavater). „Ich bin überhaupt kein Freund von dem theologischen

Sündenwesen und Neu- und Gnaden- und Vergebungskram.

Keine Sünde ist vergeben, wird vergeben, bis die

Seele des Sünders so stark worden ist, daß sie weiß, sie wcrde

sie nie mehr oder gewiß nie mehr ohne Schmerzen begehen.

Darum ist das Denken an Sünden und Uebel und Dummheiten,

die wir gethan haben, sehr nützlich und wer uns räth,
die Sachen so zu vergesse», schadet uns unersetzlich. Jn jedem

Augenblick müssen wir handeln, wie wir fühlen. Wenn nun
eine Gelegenheit wieder kommt, Uebels zu thun und wir fühlen

dabei, wie weh uns wurde, als wir's das erste mal thaten,

so thun wir's gewiß nicht wieder. Vergebung der Sünde
und Sicherheit dieser Vergebung ist, denke ich, nichts als
Sicherheit des Ekels gegen das Böse."

Jm Jahr 1787 wurde Schlosser von Emmendingen nach

Karlsruhe versetzt. Jn einem der letzten Briefe von Emmendingen

aus schreibt er (August 1787): „Ich wohne nun in
einem verkauften Haus, sitze auf einem verkauften Stuhl,
schreibe an einem verkauften Tisch und nur Federn, Tinte und

Papier ist mein. Ich soll meinen Nachfolger, den ich erwarte,
instruire.!. Gebe der Himmel, daß er einen gelehrigen Kopf

Beiträge z. r-aterl. Gesch. IV. 6
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bat!" — Roch Dor feinem förintiften SlmtSantritt in «Karlsruhe

aber würbe er in bie ^olemif mit ben Vcrlinern wegen Ga*

gfioßro Dcrwicfett, gegen weiften auch grau Don ber Rede, eine

frühere Verehrerin fftriftlift aufgetreten war, unb jwar brebte

fid) biefe ^pofemif ganj genau unb wcfeutlift um baS Ver*

bältniß ju Saraßn unb um bie an feiner ©attin Dotljogcne
«Kur. Vci biefem Slulaffe fprid;t er ßd; (Sftloffer) unter an*
benn alfo in einem Vriefe Dom 5. Slugttß 1787 (nod; Don Gin*

menbiugen) auS: „3d; bin jwar am wenigßcn fähig über

fotfte ©iitge ju urtbeifen; beim ein Stücf dou ^bt'lofopben,
ber fid; einmal fein St;ßcm gemaftt bat, ift feiten unparteiifft
genug, um baS waS Don feiner Weinung abweicht, red;t ju
fcl;cn. ^sd) b^be ftbon fange gefuftt jwtfdjen beut Ueberirbi*

fd;cn unb grob 3rbifd;en burftjttlaDtrcn unb glaube, baß aUeS

waS über unS iß, beut Ohr ttnbörbar, unfebbar beut Slitg,

burd) feinen ber Sinne faßlift iß, weifte Wir haben, bie ina*

tericltc, b. i. bie grob materieUe Sftöpfung ju faffen. 3d; benfe

mir anbere Organe, woburd; baS fein «Körpertifte ober Un*

förperfid;e ftd; unS ntittf;eitt. ©aS maftt mid; benn gegen alle

Viftonen, atleS Hören gebeulter Stimmen argwöbnifd). Sind;

fenne id) nur eine SBeibung, weil nur eine an mir wirffam ift,
unb biefe SBeibung muß jeber ffft felbft geben (gegeben ficht
als Schreibfehler), Wein St;ßein ertaubt feine Sftufe, unb

fo warm ich an einer ächten greimaurer*Soge binge, fo würbe

boft felbft ffe mir nur ©riegenbeit fein ju meiner eignen

SSkibe."

3u äbnliftein Sinne fpriftt ffft Sftloffer in feinem erften

«Karlsruher Vriefe (Dom 12. October 1787) über wahre unb

falffte Wtjftif auS: „3l;r habt febr reftt, lieber Sarafin!
2ßaS Wir tbun, iß Wichtiger, als waS wir fagen. Reben unb

Shun Dcrf;äft fid; gegeueiuaitbcr wie ©ifttfunff unb Waterei.
©er größte ©iftter fann mein ©eßd;t niftt befftreiben, ber

inittctmäßigße Wafer fann eS treffenb barffetlen. Slitd; barin
habt 3br recht, baß über WijßiciSmuS nid)ts ju fagen iff.
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hat!" — Noch vor seinem förmlichen Amtsantritt in Karlsruhe
aber wurde cr in die Polemik mit den Berlinern wcgcn
Cagliostro vcrwickclt, gcgcn welchen auch Frau von dcr Ncckc, cine

frühere Verehrerin schriftlich aufgetreten war, und zwar drehte

stch dicfc Polemik ganz genau und wesentlich um das

Vcrhältniß zu Sarasin uud um die an seiner Gattin vollzogene

Kur. Bci diesem Anlasse spricht cr sich (Schlosser) unter
andcrm also in cincm Bricfc vom 5. August 1787 (noch von

Emmendingen) aus: „Ich bin zwar am wcnigstcn fähig übcr

solche Dinge zu urtheilen; denn cin Stück von Philosophcn,
der sich einmal scin Systcm gcmacht hat, ist scltcn unparteiisch

gcnug, um das was von scincr Meinung abweicht, recht zu

schcn. Ich habe schon lauge gesucht zwischen dcm Ucberirdi-
schcn und grob Irdischen durchzulavircn und glaube, daß alles

was über uns ist, dcm Ohr unhörbar, unfchbar dcm Aug,
durch keinen dcr Sinne faßlich ist, wclche wir haben, die

materielle, d. i. die grob materielle Schöpfung zu fassen. Ich denke

mir andcrc Organc, wodurch das fcin Körpcrliche odcr

Unkörperliche stch uns mittheilt. DaS macht mich dcnn gcgen alle

Visionen, alles Hören geheimer Stimmen argwöhnifch. Auch
kenne ich nur eine Wcihung, wcil nur cine an mir wirksam ist,

nnd diese Wcihung muß seder sich fclbst gcbcn (gegeben steht

als Schreibfehler). Mcin Systcm crlaubt kcinc Schule, und

so warm ich an ciner ächten Frcimaurcr-Logc hinge, so würde

doch sclbst sie mir nur Gclcgcnhcit sein zu mcincr eignen

Weihe."

In ähnlichem Sinne spricht sich Schlosser in scincm ersten

Karlsruher Briefe (vom 12. Octobcr 1787) übcr wahre und

falsche Mystik aus: „Ihr habt schr rccht, lieber Sarasin!
Was wir thun, ist wichtiger, als was wir sagen. Redcn und

Thun verhält sich gegeneinander wie Dichtkunst und Malerei.
Der größte Dichter kann mein Gesicht nicht beschreiben, der

mittelmäßigste Maler kann es treffend darstellen. Auch darin
habt Ihr recht, daß über Mysticismus nichts zu sagen ist.
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WanfteS heißt Wr)fticiSnutS, waS feiner iff. 3e naftbem ei*

neS Wenfften Organ plumper unb ßcifcr iff, je uacbbcin fftciut
ihm mtjftifft, waS oft bloß gemeine GmpfinbungSpbtlofopbtc.
Ridjt jebe Ratur giebt Saut auf ben Stra(;l ber Sonne! Slber

bod; aud; baS iß rifttig, baß fo fang wir nid;t beßimmt wif*
fen, wetfte 3bce, Weld;cS Vcwußtfcin unS burd; unfre 3ma*
gtnation gegeben worben iß, weifte burd; unfern Sinn,
(fei ber Sinn innerlich ober äußcrlid;), fo lang taufen wir
große ©efabr, unS unb Slnbcre ju betrügen. 3d; fud;e bic

SBahrbett niftt, wo bie ^l;ilofopl;cu fte gewöhnlid; fufteit, in
ber Ueberciußtiuimtng beS Realen mit unferm Vcwußtfcin, ift
fuftc fie in beut Vewußtfcin beS t'nnern ^PrincipS, wof;cr unS

bie 3bceit foinmen. ©cwöbnliä) pffegt man alte fold;c 3bcen,

Don benen wir baS ^rineip nicht Wt'ffcn, ber 3'nagination ju*
jufd;rciben. 3ft glaube, man tbtit bariit unrecht. Slllein ift
fann baS nur überhaupt fagen, unb wage mid; niftt, in jcbem

eiiijclneu galt barüber ju entffteiben. ©er unDorßd;tigc Wi)*
ftieift entfd;cibct, unb ba er, wenn niftt biefcr ober jener ein

befonberS priDifegirfer Wcnfd; iff, feinen ©ritnb in fid) bat,
wonach er cntfd;ctbcn fann, wie wir einen haben, wenn wir
jwifd;en (ber) 3bee, bie auS bem Sinn foinint unb (ber)
3bce, bie auS ber ^hantafie entßcbt, einen haben: fo läuft er fo

oft ©efafw, fid) ju betrügen. Vetrügt er ffft aber nicht, fo fanu

bod; fein 2Sort nur beut eben fo ^rt'Dilegirten etwaS fagen.

©eßwegen ift große Vorßftt nötf;ig. ©oft genug pbifofopbirt.
Hört nun, wic'S unS geht. @ut, baS Wirb euch freuen. 2Btr

finb wobf, finb aud; naf; bei fo weit eingerid;tet, als wfr'S bis

auf fünftigeS 3ahr fein wollen" u. f. w. Sluft in ben folgen*
ben Vriefen jeigt ßft Sd;toffer (um auf feine äußere ScbcnSge*

fd;id;tc jurücfjufommcn) mit ben neuen Verhältniffen in «Karls*

ruhe aufrieben. Selbff bie Slbl;ängigfeit Don feinem gürßen
brürft ihn niftt, unb giebt ihm Slntaß, feinen Sftweijcrfrcun*
ben ben Sert ju lefen. „Wit Giterin gürffent;aß, ihr guten

©ftweijer (fo fd;reibt er unterm 8. ©ecember 1787 aus «Karls*
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Manches heißt Mysticismus, was keiner ist. Je nachdem
eines Menschen Organ plumper und steifer ist, jc nachdem fchcint

ihm mystisch, was oft bloß gemeine Empfiudungsphilofophic.
Nicht jede Natur giebt Laut auf dcn Strahl dcr Sonnc! Abcr

doch auch das ist richtig, daß so lang wir nicht bestimmt wisscn,

welche Idee, wclchcö Bewußtsein uns durch unsre

Imagination gcgcbcn worden ist, wclchc durch unscrn Sinn,
(sei der Sinn innerlich odcr änßcrlich), so laug laufcn wir
große Gcfahr, nns und Andcrc zu bctrügcn. Ich suchc dic

Wahrhcit nicht, wo die Philosophen ste gewöhnlich suche», in
der Uebereinstimmung des Realen mit unserm Bewußtsein, ich

suchc sic in dcm Bewußtsein des innern Princips, woher uns
die Ideen kommcn. Gewöhnlich pflegt man alle solchc Ideen,
von denen wir das Princip nicht wissc», dcr Imagination zu-
zuschreibcn. Ich glaube, man thut darin unrecht. Allein ich

kann das nur überhaupt sagen, und wage mich nicht, in jedem

einzelnen Fall darüber zu cntschcidcn. Der unvorsichtige My-
siicist entschcidct, und da er, wenn nicht dieser oder jener ein

besonders privilegirter Mensch ist, keinen Grund in sich hat,

wonach cr cntschcidcn kann, wie wir cincn habcn, wenn wir
zwischen (der) Jdce, die aus dem Sinn kommt und (dcr)
Idee, die aus der Phantasie entsteht, einen haben: so läuft er so

oft Gefahr, sich zu betrügen. Betrügt er sich aber nicht, so kann

doch scin Wort nur dcm cbcn so Privilegirten etwas sagcn.

Deßwcgcn ist große Vorsicht nöthig. Doch genug philosophirt.
Hört nun, wic's uns gcht. Gut, das wird euch freuen. Wir
sind wohl, sind auch nah bei so weit eingerichtet, als wir's bis

auf künftiges Jahr sein wollen" u. s. w. Auch in den folgenden

Briefen zeigt sich Schlosser (um auf seine äußere Lcbcnsge-

schichtc zurückzukommcn) mit dcn neuen Verhältnissen in Karlsruhe

zufrieden. Selbst die Abhängigkeit von seinem Fürsten
drückt ihn nicht, und giebt ihm Anlaß, seinen Schweizerfrcun-
den den Tert zu lesen. „Mit Euerm Fürstcnhaß, ihr guten

Schweizer (so schreibt er unterm 8. December 1787 aus Karls-
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rubc) t'ff'S fo eine Safte. 3br l>abt reftt baß ihr feinen (gür*
ffen) woUt, ü)r nämlich, bie 3(jr St;eif am Vürgerreftt habt,
aber eure Vauem unb eure fteincn Vürger benfen oft etwa

Don Gud), wie ibx Don ben gürßen benft. ©laubt mir, ein

Wann, ber befd;eibcne Slnfprüche an bic Söeft maftt unb ber

fein ©fürf nid;t an gürßengttnß unb Slbelgunft ju hängen

braucht, lebt fo frei unter ben gürßen, fogar im ©teuft ber

gürßen als ihr. 3d) bin, wie ibx wißt, aud; ein geborener

Rcpubfifaner, aber ift lebe hier fo frei afS in granffurt.
Wein ganjer 3u>aug beßebt barin, baß ift aüe Sage einen

Haarbcutd unb Schub unb Strümpfe trage unb manchmal

mit anbern Seuten effen muß, als mit meinen «Kinbern. ©aS
StllcS mußt' id) in granffurt auft. ©aß id) niand;maf arbei*

ten muß, wo ift niftt WoUte, bafür befomme id) ©cbalt. 3hr
müßt auch oft correfponbiren, wo ihr niftt woUt, um eurer

35rocente willen, ©aß id) täglich Doruebmere Seute Dor mir
febe, als id) bin, baS tbut mir nid;tS; fo wie id) hoffe, baß

cS meinem Vebienteu aud; nicht weh tbut, baß ift Dornchmer

bin als er tt. f. w. Sllfo, calculfait! bleibt cS, Wie eS beut

ju Sag bleiben muß. Halte rein in beiuem HauS, baS Ucbrige

geht immer fo feinen ©ang wie'S fann." 3u biefer monard;ifd)eit

©eftnnung will bann freilich nicht ganj ffiinmen, waS Sd;lof*
fer (bei Slitfaß ber enblifteit Grwäblung Saraßn'S in ben gro*
ßen Ratb) tbut unterin 3. Slprit 1788 fftreibt: „Wan müßte
ein großer Storfßfrf; fein, wenn man niftt lieber ber jweibjtit*
bertfte Sljeil ber Obrigfcit einer Gttrcr GantonS, als ber Wi*
nißer beS erßen «Königs fein wollte. Sllfo berjlifteS ©lürf ju
Gurer neuen Gbarge, unb auch ©lürf Guernt Stanb, baß

er wieber einen brapen Sftweijer ju feinen Häuptern jäblen
fanu."

Ueher SftlofferS wiffenfftaftfifte Slrbeiten in Karlsruhe,
bie ^3olemif gegen bie Verliner Slufffärer, feine Sftn'ft über

^Pebantcrie unb ^ebanten, ben Seutf;eS unb SlnbereS, fowie über

fein öffentliches unb politiffteS Sßirfen, fein Verbältniß ju
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ruhc) ist's so eine Sache. Ihr habt recht daß ihr keinen (Fürsten)

wollt, ihr nämlich, die Ihr Theil am Bürgerrecht habt,
aber eure Bauern und eure kleinen Bürger denken oft etwa

von Euch, wie ihr von dcn Fürsten denkt. Glaubt mir, ein

Mann, der bescheidene Ansprüche an die Welt macht und dcr

sein Glück nicht an Fürstengunst und Adelgunst zu hängen

braucht, lebt so frei untcr den Fürsten, sogar im Dienst der

Fürsten als ihr. Ich bin, wie ihr wißt, auch ein geborcncr

Republikaner, aber ich lebe hier so srci als in Frankfurt.
Mcin ganzer Zwang besteht darin, daß ich alle Tage cincn

Haarbcutel und Schuh und Strümpfe trage und manchmal
mit andern Leuten essen muß, als mit meinen Kindern. Das
Alles mußt' ich in Frankfurt auch. Daß ich manchmal arbeiten

inuß, wo ich nicht wollte, dafür bekomme ich Gehalt. Ihr
müßt auch oft corrcfpondircn, wo ihr nicht wollt, um eurer

Procente willcu. Daß ich täglich vornehmere Leute vor mir
sehe, als ich bin, das thut mir nichts; so wie ich hofft, daß

cs mcincm Bcdicntcn auch nicht wch thut, daß ich vornchmcr
bin als er u. f. w. Also, calcul fait! bleibt es, wie es heut

zu Tag bleiben muß. Halte rcin in dcincm Haus, das Ucbrige

geht immer so seinen Gang wic's kaun." Zu dieser monarchischcn

Gcsinnung will dann freilich nicht ganz stimmen, was Schlosser

(bei Anlaß dcr endlichen Erwählung Sarastn's in den großen

Rath) ihm unterm 3. April 1788 schreibt: „Mau müßte
ein großer Stockfisch sein, wenn man nicht lieber der zweihundertste

Theil der Obrigkeit cincr Eurer Cantons, als der

Minister des crstcn Königs scin wollte. Also herzliches Glück zu

Eurer neuen Charge, und auch Glück Euerm Stand, daß

er wieder einen braven Schweizer zu seinen Häuptern zählen

kann."
Ueber Schlossers wissenschaftliche Arbeiten in Karlsruhe,

die Polemik gegen die Berliner Aufklärer, seine Schrift über

Pedanterie und Pedanten, den Seuthes und Anderes, sowie über

sein öffentliches und politisches Wirken, sein Verhältniß zu
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gorßer unb anbern ©riebrten beS 3aljrbunbertS, Derwcife id)

auf RicofoDt'uS. Rur noft ein SBort jur weitem Gbarafteriftif
beS WanneS ertaube ift mir auS einein Vrief an gorftcr
anjufiihrcn Dom 3. Sluguff 1792: ,,©ic Varbarei beS «Kop*
feS fürchte ift niftt, aber bie Varbarei beS HerjenS. ©aS
Storfen beS ©efübIS ber ebfern Seelen, ber falte Ggot'SmuS,

ber Vorbote unb bie golge ber SffaDcrci, bie Gingcfftränft*
heit, Gingefftnürtheit beS HerjenS, baS mein Sicher! iff mir
ber gefäbrliftffe VarbariSmuS, in wdftem Weber Sitgcnb, nod)

Wannjjeit, noft ©enie, noft Religion, noft Wcnfdjengenuß

empor ffreben fann."
©ie Vriefe an Sarafin ffoffen Don «Karlsruhe auS fettner

ats Dom nähern Ginmenbingen; bod; blieb Sftloffer burft
treffet immer in Verbinbuug mit SfUent, waS baS Saraffn'frhe
HauS betraf. 3m 3aljr 1794 befud;te er auf längere 3eit bie

Sftwrij unb feine Sftweijerfreunbe. Vafb barauf fam er nad)

Slnfpad), fpäter nad; Gtttiit, lehrte aber ein 3abr Dor feinem
Sobe wieber in feine Vaterffabt granffurt jurürf, wo er ben

17. Oftober 1799 ffarb.

Gine ber mcrfwürbigßen $erfönlt'rf;fet'ten, bie unS nod; ju
fietrart;ten übrig bleibt, unb für beren ©efftübte bie Saraffn*
fften Ottetteit bcfonbcrS rcid;lid; ffießen, jum Sfjeit aud) ffton
für bot ©rurf benügt worben finb, ift bie beS böftft genietten,
aber unglürffefigen ©iftterS

i *«3-
©ie neuere 3eit hat beut im Gfenb unb ber Vergeffenbeit

geftorbnen ©iftter wieber bie Stiifincrffamfcit gefftenft, bie

feine $erfon fowohf atS fein Sftirffat Dcrbient. ©ötf;e, ber

ifin gegen Gnbe feines Straßburger SlitfenthalteS fennen lernte,
macht unS Don ihm (im eifften Vud; dou ©ifttung unb Söabr*
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Forster und andern Gelehrten dcs Jahrhunderts, verweise ich

ans Nicolovius. Nur noch ein Wort zur wcitcrn Charakteristik
des Mannes erlaube ich mir aus einem Brief an Forster
anzuführen vom 3. August 1792: „Dic Barbarei des Kopfes

fürchte ich nicht, abcr die Barbarci des Herzens. Das
Stocken des Gefühls dcr edlern Seelen, dcr kalte Egoismus,
der Vorbote und die Folge dcr Sklavcrci, die Eingeschränkt-

hcit, Eingeschnürtheit des Herzens, das mein Licbcr! ist mir
dcr gefährlichste Barbarismus, m wclchcm wcdcr Tugcnd, noch

Mannheit, noch Genie, noch Religion, noch Menschcngenuß

empor streben kann."
Die Briefe an Sarasin flössen von Karlsruhe aus seltner

als vom nähern Emmendingen; doch blieb Schlosser durch

Pfcffcl immer in Vcrbindung mit Allem, was das Sarasin'sche

Haus betraf. Im Jahr 1794 besuchte cr auf längere Zeit die

Schweiz und seine Schweizerfreunde. Bald darauf kam cr nach

Anspach, später nach Eutin, kehrte aber eiu Jahr vor seinem

Tode wicdcr in seine Vaterstadt Frankfurt zurück, wo er den

17. Oktober 1799 starb.

Eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten, die uns noch zu

betrachten übrig bleibt, nnd für deren Geschichte die Sarasin-
schcn Quellen besonders reichlich fließen, zum Thcil auch schon

für dcn Druck benützt wordcn sind, ist die des höchst gcniclleii,
abcr unglückseligen Dichters

Lenz.
Die neuere Zeit hat dem im Elend und der Vergessenheit

gestorbnen Dichter wicdcr die Aufmerksamkeit geschenkt, die

seine Person sowohl als sein Schicksal verdient. Göthe, der

ihn gegen Ende seines Straßbnrger Aufenthaltes kenncn lernte,
macht uns von ihm (im eilften Buch von Dichtung und Wahr-
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bcit S. 75 ff.) eine anfpreftenbe Schilberung: „«Kfeiu, aber

nett Don ©eßalt, ein atlcrliebßcS «Köpfd;cn, beffen jicriifter
gornt nicblid;e, etwaS abgeßumpfte 3ügc Dollfoiuincn entfpre*
eben; blaue Singen, hlonbc Haare, fttrj ein ^erfönften, wie
mitunter norbifd;eit 3üngtingen Don 3dt ju 3dt eins begegnet iff;
einen fanften, gleichfam Dorßfttigcn Sd;ritt, eine angenehme,

niftt ganj fließenbe Sprad;c unb ein Vctragcn, baS, jwifften
3urürfl;altiing unb Sdjüftternbeft fid; bewegenb, einem jungen
Wanne gar wohl anftanb. — gür feine Sinnesart wüßte ift
nur baS einjige 2ßort wliimsical, welches, Wie baS SQBörtcr*

bttft ausweist, gar manche Scltfamfcit in Giuen Vegriff ju*
famincnfaßt: Riemanb war DieUeiftt eben beßwegen fähiger als

er, bic SluSfftWeifungett unb SluSwiidjfe beS Sbaffpeare'fften
©cnicS ju cinpßnben unb naftjttbifben." — So weit ©ötbe, ber

aud; nod) au anbern Orten auf ihn ju reben fommt unb nament*

lid; aud) (int Dt'erjefinteit Vud; S. 247 ff.) feiner jur Sribßquälc*
rci geneigten, jwifd;cu Rübrigfeit unb Rid;tStt)un unfcltg umher*

fftwanfenben ©cinüthSffimmung erwähnt. — gerner bat Sicrf
i(;n burd; bte Herausgabe feiner Schriften (Verlin 182S) in
bte neuere Sefewelt eingeführt unb unS juglcid; in ber Vorrcbc
mit feinem Sehen befannt gemaftt, unb cnblift hat Sluguft

Stöber eine Wonograpl;ie über ihn herausgegeben unter bem

Süd: ©er ©id;ter Senj unb griebert'fe Don Sefen(;ct'ni (Vafel
1842), in Weld;cr ber unglürflid;e ©iftter niftt nur als Reben*

bublcr ©ötjjeS auf bem gelbe beS RuhmS, fonbcrn als fein

Ieibenfd;aftlifter Rebenbubler in ber Siehe erffteint, womit fein

tragifdjeS Sftirffat auf's 3nnigße jufainmenl;ängt.
3 ob an n Wid;acl Reint;otb Senj würbe ju Srßwigcn

in Sieflanb ben 12. 3änuer 1750 geboren (er iff alfo weitaus
ber jüngße unter beu Wännern unfreS «KreifeS). Gr ßttbirtc
176S in «Königsberg unb begab ffft dou ba nad) Vertut, wo
er mit Ramlcr unb Ricolai Dcrfcfirte. 3m 3abr 1771 ßnben

wir ihn als Vegleitcr eincS jungen GbelmannS, beS Spexxn D.

«KIctß, in Straßlutrg, wo er neben 3«ng*StiUiitg, ©ötbe unb
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hcit S. 75 ff.) eine ansprechende Schilderung: „Klein, aber

nett von Gestalt, ein allerliebstes Köpfchen, dessen zierlicher

Form niedliche, etwas abgestumpfte Züge vollkommen entsprechen;

blaue Augen, blonde Haare, kurz cin Pcrfönchen, wie mir
unter nordischen Jünglingen von Zcit zu Zcit eins begegnet ist;
cincn sanften, gleichsam vorsichtigen Schritt, cinc angcnchmc,
nicht ganz flicßcndc Sprache und cin Bctragcn, das, zwifchcn

Zurückhaltung und Schüchtcrnhcit sich bcwcgcnd, cincm jungcn
Manne gar wohl anstand. — Für scine Sinncsart wüßtc ich

nur das cinzige Wort vliimsioal, wclchcö, wie das Wörterbuch

auswcist, gar manche Scltsamkcit in Eincn Bcgriff
zusammenfaßt: Niemand war vicllcicht cbcn dcßwcgcn fähiger als

cr, dic Ansschwcifimgcn und Auswüchse dcS Shakspcarc'schcn

Genics zu cmpsindcn und nachzubilden." — So wcit Göthc, dcr

auch noch an andcru Ortcn auf ihn zu rcdcn kommt und namcnt-

lich auch (im vierzehnten Buch S.247 ff.) scincr zur Sclbstquälc-
rci gcncigtcn, zwischen Rührigkeit und Nichtsthun unsclig umhcr-
schwankenden Gcmüthsstimmung erwähnt. — Fcrucr hat Ticck
ihn dnrch dic Herausgabe scincr Schriftcn (Bcrlin 1828) in
dic ncucrc Lescwclt cingcführt und uns zuglcich in dcr Vorrcdc
mit seinem Leben bekannt gcmacht, und cndlich hat August

Stöbcr cinc Monographic übcr ihn hcrausgcgcbcn unter dcm

Titel: Ter Dichter Lcnz und Fricdcrikc von Scfcnhcim (Bascl
1842), in wclchcr dcr unglückliche Dichter nicht nnr als Ncbcu-

bnhlcr Göthcs auf dcm Fcldc deö NuhmS, fondcrn als scin

lcidcnfchaftlichcr Ncbcnbuhlcr in dcr Licbc erschcint, womit scin

tragischcS Schickfal auf's Innigste zusammenhängt,

Johann Michael Neinhold Lenz wurdc zu Scßwigcn
iu Liefland dcn 12. Jänner 1750 geboren (cr ist alfo weitaus
dcr jüngste imtcr de» Männern unsres Krcisco). Er studirtc
1768 iu KöuigSbcrg und bcgab sich von da nach Bcrlin, wo
cr mit Namlcr und Nicolai verkehrte. Im Jahr 1771 finden

wir ihn als Bcglcitcr cincs jungen Edelmanns, des Herrn v.
Kleist, in Straßburg, wo cr ncben Jung-Stilling, Göthe und
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anbern jungen Wäunern ju bem «Kreifc gehörte, ben ber Sic*

tuariuS Satjmann bafelbß um fid; gejogcn f;attc. — 1772 Der*

ließ er Straßburg unb 50g mit feinem Vcgfeitcr nad; gort
Sout'S, in bcffen Räl;e baS ^Jfarrborf Sefenheiin liegt. Hier
mad;te er grieberifenS Vcfanntfd;aft, bie burd; ihren Siebreij

fein «£>crj einnahm unb ju jener Scit>cnfa)aft t)inriß, an ber er

ju ©rünbe ging. 3lad) einem fürjern Sfufentbatt in Sanbau

febrte Senj nad; Straßburg jitrücf, wo er bis in ben Wärj
1776 blieb. Hier nahm er an ben fitterarifften Sirbetten ber

©efe(lfd;aft „jur SluSbilbnng ber beutfften Spraftc" tl;ätigcn
Slntbeil, Wie baS dou Stö&cr mitgeteilte Verjetdjniß feiner

Veiträge beweist. — 3m grühjahr 1776 Dcrließ er Straßburg,
unb hielt ßd; in SScimar auf, wo er mit ©ötf;e, Herber unb

Sßirianb Dcrfcbrte. Slber „wie Don einem unDermeibtiften

Sftirffat getrieben" fam er nid;t erft gegen Gnbe beS folgen*

ben 3af;reS, wie eS bei Stöber offenbar unriebtig heißt, fon*
bern febon ju Slnfang beS 3abreS 1777 wieber nad; beut Gl*

faß unb ben Rbeingegenbcn (Dgf. auch Sicrf S. CV). GS

gcfd;iri;t feiner Grwäbnung in einem Vriefe $feffefS an Sa*
raßn Dom 24. 3änncr 1777: „Senj, beißt cS, war ad)t Sage
bei unS, ein tiebenSwürbiger 3ungc, ber bunbertmal mehr iß,
als er febetnt. 3d; habe waS Don ihm, woju er mir bic Gr*

laubntß crtl;ci(en mußte, cS unfrer Seraphine ') mitjutbeilen;
ein ©cbifttd;en, baS er hier geboren bat unb baS fo eben rcd;t

für il;r «£)crj ift, welches SaDater mit aüer feiner «Kunft mir
bod; niftt ffton genug pbtyßognoiniren fonnte." — ©t'cfeS ©e*

biftteS erwähnt aud; Siecf (S. GXV). 3d) habe cS niftt fttt*

ben fönnen.

Rainentfid) aber fallt in baS grühjahr 1777 eine Sftwci*
jerreife beS ©idfferS, ber Weber Sicrf, nod; Stöber Grwäl;nung
tbun, unb worüber gerabe bic Sarafin'fdjen OueUen manches

3utereffante enthaften. 3u biefe 3eit fällt aud; wohl bie erffe

1) Der grau ©arafin.
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andern jungen Männern zu dcm Kreise gehörte, dcn dcr

Actuariels Salzmann daselbst um sich gezogcn hattc. — 1772 vcr-

licß er Straßburg nnd zog mit seinem Bcglcitcr nach Fort
Louis, in dcsscn Nähe das Pfarrdorf Scsinhcim licgt. Hicr
machte cr Friedcrikens Bckanntfchaft, die durch ihrcn Licbrciz

scin Hcrz cinnahm und zu jcncr Lcidcnfchaft hinriß, an dcr cr

zu Grunde ging. Nach ciucm kürzcrn Aufcuthalt in Landall

kchrte Lenz nach Straßburg zurück, wo cr bis in dcn März
1776 blieb. Hicr nahm er au dcn litterarischen Arbeiten dcr

Gesellschaft „zur Ausbildung der deutschen Sprache" thätigen

Antheil, wie das von Sröbcr mitgetheilte Verzeichnis; seiner

Beiträge beweist. — Jm Frühjahr 1776 vcrlicß cr Straßburg,
nnd hielt sich in Wcimar auf, wo cr mit Göthe, Hcrder und

Wiclaud vcrkchrtc. Abcr „wic von cincin unvcrmcidlichcu

Schicksal gctricben" kam er nicht crst gcgcn Endc dcö folgcn-
dcn Jahres, wie es bei Sröbcr offcnbar unrichtig heißt,
sondern schon zu Anfang dcö Jahrcs 1777 wicdcr nach dcm Elsaß

und dcn Nhcingcgendcn (vgl. auch Tieck S. LV). Es

gcschicht scincr Erwähnung in cincm Bricfc Pfeffels an
Sarasin vom 24. Jänncr 1777: „Lenz, heißt cs, war acht Tage
bei uns, cin licbcnswürdigcr Jungc, dcr hundertmal mchr ist,

als cr scheint. Ich habe was von ihm, wozu er mir die

Erlaubniß crtheilcii mußte, cs unsrcr Scraphinc >) mitzuthcilcn;
cin Gcdichtchcn, das cr hicr geboren hat und das so eben rccht

für ihr Hcrz ist, wclchcs Lavatcr mit allcr seiner Kunst mir
doch nicht schön genug phyfiognomircu könnte." — Dicfcs
Gedichtes erwähnt auch Tieck (S. Ich habe cs nicht sin-

dcn können.

Namentlich aber fällt in das Frühjahr 1777 cinc Schwci-
zerrcisc dcs Dichtcrs, dcr weder Tieck, noch Stöbcr Erwähnung
thun, und worüber gcradc dic Sarafin'fchcn Qucllcn manchcs

Interessante cnthaltcn. In diefe Zeit fällt auch wohl die crstc

1) Der Frau Sarasin.
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Vefanntfftaft mit bein Saraftn'fften Haufe, ©er erße Vrief
nämtift, batirt auS 3ürift Dom 11. Wai 1777, iß an Sa*
raffnS grau geruhtet. Gr fftirft ihr ^feffel'fd;e Sieber jttrücf
unb bittet um Gntfftulbigung, baß er fie fo tauge bcbaften;

„boft, wenn Sie Wüßten," fegt er mit galanter Saune binju,
„WaS ich jur Gntfftufbigung fagen fonnte, unb boft niftt fage,

würben Sie mir baS Derßoblcne Vergnügen, etwaS aus 3t)rer
Vricftaffte bei mir ju tragen, DieUeiftt nod; länger gegönnt
haben." — 3«gleift fpriftt er in biefein Vriefe Don einer Mo*

möbie, bie er für baS Sarafftt'fftc HauS biebtete, unb worin
bie Hausfrau eine Roüe übernehmen foüte. „@anj gewiß,"
fd;reibt er, „werben Sic fid; ben erßen Slft ber Derabrebcten

«Komöbie I;icbei Derinttthcn. So gewiffenhaft ift aber baran

gearbeitet, fo f;ab' id) boft fo wenige Slitgenbtirfe ganj ju mir
fefber fommcu fönnen, baß 3!w licbeS ©ebädffniß Dor ber

Hanb nod; ein Teilchen Ruf;e haben Wirb. GS fommt aber

gewiß, fo wie SllleS, waS id) Derfprefte, unb ift hoffe, etwaS

baDon Spexxn Sarafi,') ben id) fd;on unterwegs Derinutbe, in

Sftinjnad;2) Dorfefen ju fönnen. Um eins aber habe ift nod;

ju bitten. 3ft b^be unter ben ©cbiftten baS artigftc Dermißt,

meine Gpißcf an Sic, in ber unfer l;el(fel;cube Vlinbe OPfeffel)

ein fo getreues Porträt Don 3bneu inad;tc.3) -Bollen Sie

mid; tu bic gtürfliftße Samte fegen, unfer angefangenes

Stürf, woran 3hneu boft DicUeid;t etwas gelegen fein wirb,
halb unb ju 3brcr ©enugtbriung ju enbigen, fo faffen Sie mir
biefeS nebß ein faax 3eilcn Don ihnen, aber wohl ju merfen,

im Sftweijertcutfft jufoinmen. Sie fönnen füb'S nimmer Dor*

ffcllen, wie Diel VegcißernbeS biefe Sprache in 3brein Wunbe

für mid; hat" u. f. w.

t) ©o fdjreibi er immer, nidjt ©arafin.

2) Dort fjat er audj jeneä artige ffletidjtdjcn auf ^feffef berfaft, »ufammeu mit flava»

ter (f. oteu bei ^feffet).

3) I>ie (Jpifict an 3oe (in $feffef« Oebidjten).
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Bekanntschaft mit dem Sarasin'schen Hanse. Der erste Brief
nämlich, datirt aus Zürich vom 11. Mai 1777, ist an

Sarasins Frau gerichtet. Er schickt ihr Pfcffel'sche Lieder zurück

und bittet um Entschuldigung, daß cr sie so lange behalten;

„doch, wenn Sie wüßten," setzt er mit galanter Laune hinzu,

„was ich zur Entschuldigung sagen könnte, und doch nicht sage,

würden Sie mir das verstohlene Vergnügen, etwas aus Ihrer
Brieftasche bei mir zu tragcn, vicllcicht noch länger gegönnt

haben." — Zuglcich spricht cr in dicfem Briefe von einer

Komödie, die cr für das Sarasin'sche Hans dichtcte, und worin
die Hausfrau cine Rolle übernchmcn sollte. „Ganz gewiß,"
schreibt er, „werden Sie sich den ersten Akt der verabredeten

Komödie hicbci vermuthen. So gewissenhaft ich aber daran

gearbeitet, so hab' ich doch so wenige Augenblicke ganz zu mir
selber kommcn können, daß Ihr liebes Gedächtniß vor der

Hand noch cin Wcilchcn Ruhe hnbcn wird. Es kommt abcr

gcwiß, so wie Allcs, was ich verfprcchc, nnd ich hoffe, etwas

davon Hcrrn Sarasi, ') dcn ich schon unrerwcgs vermuthe, in

Schinznach 2) vorlesen zu können. Ilm eins abcr habc ich noch

zu bittcn. Ich habe untcr dcn Gcdichten das artigste vermißt,
meine Epistel an Sic, in dcr unser hellsehende Blinde (Pfeffel)
ein so getreues Porträt von Ihnen machtet) Wollen Sie

mich in die glücklichste Laune setzen, unser angefangenes

Stück, woran Ihnen doch vielleicht etwas gelegen scin wird,
bald und zu Ihrcr Genugthuung zu endigen, so lasscn Sie mir
dieses ncbst cin Paar Zeilen von ihncn, aber wohl zu merken,

im Schwcizertcutsch zukommen. Sic können sich's nimmcr vor-

stcllen, wie viel Begeisterndes dicsc Sprache in Ihrem Munde

für mich hat" u. f. w.

1) Sc schreibt er immer, nicht Sarasin.

Der! hat er anch jeneS artige Gebichtchcn ans Pfeffel vcrfafit, zusammen mit Lava«

ter (s, oben bei Pfeffel).

3) Die Epistel an Zoe (in Pfeffels Gedichten).
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GS folgen bann noft mehrere 3ürfter Vriefe. 3n bem

einen ohne ©atum fenbet er einen Sbcit beS Dcrfproftcncn
StücfeS. 2St'r erfahren barauS, baß auft 3 fei in barin eine

Roüe jugctbeilt war. Saraßn erhielt bie erße Sicbbabcrroüc.

— ©ann fährt Senj fort: „2B(e 3hr Vrief mir woblgetban,

mag 3bnen Herr güßli fagen. 3ft wünfftte, Sie fftirften mir
oft eine fo fauniftte VaSlerdjronif, befonberS jegt auf bic SU*

pen (er war nämtift im Vegriff, wie er ffft attSbrürft, in bie

wifben GantonS, b. b. naft bem St. ©ottbarb ju reifen unb

in jebtt Sagen Wieber jurürf ju fein)." 3m ^oßfeript I;cißt
eS: „©eben Sie bie Rolle 3!Jrcr grau unb forgeu Sie boft,
baß ffe aüe Worgen etwaS baDon einnimmt, etwa wie $at*

Wcrge im Sf;ec." — ©ann Wieber ein Vrief Dom 2. 3uni an

bie grau Sarafin: „Hier, tbeucrße greunbin, bic erßen jwei
Scenen beS erften SlftS. 3ft folftc mid; ju Sobe fftämen, baß

ift auf 3bren füffenSwcrtf;en Vrief fo eilfertig antworten muß

unb noft niftt mehr Don unferm Stürf mitfenben fann. Slber

in ber unglatibliftcn 3crßrcuung, in ber ich bin, wunbert eS

tnift, baß ift noft baS habe fertigen fönnen u. f. w. 2ßcnn

Sie ben Sftfuß reftt lußig haben wollen, fo fftreiben Sic mir
Wieber ein Vrieflein, fttrj ober lang, Wic'S 3buen gelegen ift,
bod; fo, baß ift ihn in bic wilben Sltpeitgebirge befominen fann,
in bie ift tnift jcgt ju Dertiefeu gebenfe. Slbrcffircn Sie ihn
nur an SaDatern. Worgen früh reife id) ab. SUS 3br crßer

Vrief an mift fam, war ift in Scbaffbaufcn." — ©ann
Wieber einiges über baS Stürf. 2Bir erfahren, baß Herr Sa*
raffn bie Rolle beS 2ßabrigan fpieten foU, unb baß bie Rolle
beS Vefinont noft ju Dergeben iff.') — Slm Sftluffe empfiehlt
er ffft als Vetter unb grüßt bie Gutpfängerin beS VriefeS als
Goufine. „T>abei," heißt eS, „fott'S bleiben, bis ift VaSler

1) O" r-en gebrueften fuftfbiefen »on Eens (XiecTc! Studgabe) finbet fid) fcincS, in »et*
ctjera biefe ^erfonen »ortomnten.
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Es folgen dann noch mehrere Zürcher Briefe. Jn dem

einen ohne Datum sendet er einen Theil dcs versprochenen

Stückes. Wir erfahren daraus, daß auch Jselin darin eine

Rolle zugetheilt war. Sarasin erhielt die erste Licbhabcrrollc.

— Dann fährt Lenz fort: „Wie Ihr Bricf mir wohlgethan,

mag Ihnen Herr Füßli sagen. Ich wünschte, Sie schickten mir
oft eine so laum'chte Baslerchronik, besonders jctzt auf dic

Alpen (er war nämlich im Bcgriff, wie er sich ausdrückt, in die

wilden Cantons, d. h. nach dcm St. Gotthard zu reiscn und

in zehn Tagen wieder zurück zu sein)." Jm Postscript heißt
es: „Geben Sie die Rolle Ihrer Frau und sorgen Sie doch,

daß sie alle Morgen ctwas davon einnimmt, etwa wic

Latwerge im Thec." — Dann wicdcr cin Brief vom 2. Juni an

die Frau Sarasin: „Hier, theuerste Freundin, die ersten zwei
Scenen des ersten Akts. Ich sollte mich zu Tode schämen, daß

ich auf Ihren küssenswcrthen Brief so eilfertig antworten muß

und noch nicht mchr von nnferm Stück mitfcnden kann. Aber

in dcr unglaublichcn Zcrstrcunng, in dcr ich bin, wundcrt es

mich, daß ich noch das habe fertigen könncn u. f. w. Wcnn
Sie den Schluß recht lustig haben wollen, so schreiben Sic mir
wicdcr ein Brieflein, kurz oder laug, wic's Ihnen gelegcu ist,

doch so, daß ich ihn in die wilden Alpengebirge bekommen kann,
in die ich mich jctzt zu vertiefen gcdcnkc. Adrcssircn Sie ihn
mir an Lavatern. Morgen früh reise ich ab. Als Ihr erster

Bricf an mich kam, war ich in Schaffhaufcn." — Dann
wieder einiges über das Stück. Wir erfahrcn, daß Herr
Sarasin die Rolle des Wadrigan spiclen soll, und daß die Rolle
des Bclmont noch zu vergeben ist. ') — Am Schlüsse empfiehlt
er sich als Vetter und grüßt die Empfängerin des Briefes als
Cousine. „Dabei," heißt es, „soll's bleiben, bis ich Basler

t) In den gedruckten Lustspielen «on Lenz (Tieck's AuSgnte) fiudrt sich keines, in wel<

chem diese Personen vorkommen.
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Sitfft Don 3bnen gelernt fjabe, um Sie in ber Sprafte beffer

tituliren ju fönnen."
Von feiner Reife jurücfgcfebrt, fd;vei6t Senj bann Wie*

ber, aber in einem ernßeru Sone, Don 3ürid) auS, of;nc ©a*
tum. SftlofferS grau iDar unter ber 3eit geßorben, unb Don

biefer Raftridff nicbergcfd;lagcn, befennt er, baß er jcgt nid;tS

weniger, als geßtinint fei jur gortfegung beS SußfpielS, Der*

fpriftt aber, fpäter eS wieber aufjunebmen; „benn," fagt er,

„was id) einmal anfange, führe ift gern auS." ©ann nod;
ein SßeitcreS über bic Vollendete: „Sie war für biefe SBclt

ju reif SlUeS brfitfte auf fie; biefe f;eilige reine^Seele
mußte ßd; Stift machen." ©aS ©cbübt auf ihren Sob, baS er

an Saraßn fanbte, iß in RicoIoDt'uS Vt'ograpbie SdjIoffcrS
abgebrurft (S. 66). — 3n einem folgcnbcn Vrief Dom 3uli
fünbigt er eine Reife nad; Stallen au unb bittet um Gmpfeb*

Iitngen babin. Gr wiü in ©efeUfcbaft eines Varon «fwbcntbal

reifen, ben er in einem frühern Vriefe an baS Saraffn'ffte
HauS empfohlen bat. — „3f>r HauS," fd;reibt er unter Sin*

benn, „ift ber Hauptgegenftonb unfrer meißen Unterhaltungen
im äöagcn gewefen." Sarafin gab Senj niftt nur Gmpfeb*

hingen, fonbcrn aud; eine Slnfeitung, baS Sanb ju bereifen,

woju ffft baS Goncept noch unter SarafinS Sd;rifteu finbet,

unter ber Sluffftrift: Pro memoria ju einer dieife nad) 3ta*
It'en Don Sarafin an Senj. SSJir theilen barattS gofgcnbcS mit:
„Vcim 3taliäner gewinnen <cie Diel, wenn Sic gefd;winb unb

feurig ßnb. ©auerbafteS erwarten Sie nifttS; aber in ber

«füge befoinmt man SllleS Don ihm. ©egen Rt'cbere unb Ve*
biente immer fftarffebenb unb ernftbaft, iß t;öd;ft nötht'g. Vci
feiner ©cfcgcn(;cit muß man Derjagt fein, fonff iß man ber

Rarr im Spiet. Von ©roßen erbält man SlUeS, wenn mau
ßc bei ber Gl;rc nimmt, ©ttrd; Pfaffen iff 3utritt ju Slllcm

unb bei Pfaffen leid;t 3utritt, man muß aber gern unb Diel

fpreften. Wobcßic iß fd;(ed;tcr «Kram in biefem Sanbc. —
Hüten Sie fid; Dor ber Vcfauittfcbaft mit fürnchmen 2Beibern;
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Titsch von Ihnen gelernt habe, um Sie in der Sprache besser

tituliren zu können."

Von seiner Reise zurückgekehrt, schreibt Lenz dann wieder,

aber in einem crnstern Tone, von Zürich aus, ohnc
Datum. Schlossers Frau war untcr dcr Zeit gestorbcn, und von

dicscr Nachricht nicdergcschlagcn, bckcnnt cr, daß cr jctzt nichts

wcnigcr, als gestimmt sei zur Fortsetzung des Lustspiels,
verspricht abcr, spätcr es wicdcr aufzunehmen; „denn," sagt er,

„was ich einmal anfange, führe ich gern aus." Dann noch

cin Wcitcres über die Vollcndctc: „Sie war für dicfc Wclt
zu rcif. Allcs drückte auf sic; dicse hciligc rcine^ Scclc

mußte sich Luft machen." DaS Gcdicht auf ihrcn Tod, das cr

an Sarasin sandte, ist in Nicolovins Biographie Schlossers

abgedruckt (S. 66). — Jn eiucm fvlgcudcn Bricf vom Juli
kündigt cr cine Ncifc nach Italici: an und bittct un: Empfch-
lungen dahin. Er will in Gefcllfchaft cincs Baron Hohcnthal
rcisin, dcn cr in cincm frühern Briefe an das Sarafm'fche
Hans cmpfohlcn hat. — „Ihr Haus," schrcibt cr untcr
Andcrm, „ist dcr Hauptgcgcnstond unsrer mcistcn Unterhaltungen
im Wagcn gcwcsen." Sarasin gab Lenz nicht nur Empfehlungen,

fondcrn auch cinc Anleitung, daS Land zu bcreifcu,

wozu sich das Gmccpt noch untcr Sarasins Schriftci: findet,

unter dcr Aufschrift: ?ro memoria zu cincr Ncifc nach Italien

von Sarasin an Lenz. Wir theilen daraus Folgendes mit:
„Bcim Jtaliäncr gcwinnen Sic viel, wenn Sic geschwind und

feurig sind. Dauerhaftes erwarten Sie nichts; aber in dcr

Hitzc bckommt man Allcs von ihm. Gcgcu Nicdere und Bc-
dicnte immcr scharffchcnd und ernsthaft, ist höchst nöthig. Bci
kcincr Gclcgcnhcit muß man verzagt scin, sonst ist man der

Narr in: Spicl. Von Großcn erhält man Alles, wcnn man
stc bci dcr Ehre nimmt. Durch Pfaffen ist Zutritt zu Allem
und bci Pfaffen leicht Zutritt, man muß aber gern und viel
sprechen. Modestie ist schlechter Kram in diescm Landc. —
Hüten Sie sich vor der Bekanntschaft mit fürnchmcn Wcibcrnz
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gegen bie Weiften finb Sobnbirnen Gngef." — 3u biefen a((*

gemeinen «KlugljcitSrcgrin foinmen bann nod) manche Rott'jen
über bic italfeiüfftcn Stäbte, weifte Sarafin juin Shell aus

eigner Slnfftauuna. fannte, über Wailanb, Vcrgaino, ©eiiua,

Votogna, SiDorno, glorcnj, Rom, Rcapcf, Venebig tt. f. w.
©ie Wiibe War übrigens DergcbenS, benn fd;on ben 9. Slitguß

fd;rcibt Senj auS Vern, baß er fid; Don feinem ©efäf;rten ge*

trennt unb alfo 3talicn niebt befuftt babe; er iff nur bis an

beu gttß beS Simplon (fd;rcibt St. $fomb) gefonunen unb

bauft übrigens für Gmpfehfungen unb gemachte Vorfftüffe auf
bie Reife. — 3n eben biefem Vriefe wünfdjt er Saraßn auft
auf eine launige Söcifc ©lürf ju bem Vcfitd;c 3ofept;S IL, ber

ihm ju Sbeit geworben war. „Herr SSilbcImi bat mir bie

angenehme Reuigfeit gefagt, baß Sie ben «Kaifcr in 3&rem
«Kamin gehabt; ein foId;cr Sdnnfcn fällt einem niftt aüe Sage

auf ben Herb unb ift gratutire 3bncn unb 3&rer grau @c*

mablin ju einer Ghre, bie ber grand Voltaire mit großen 3"*
rüßungen, bie er in gerne»; getuadjt, als id; in ©cnf war, unb

einem Gompfimcnt, baS eincS ftarfen ©eißcS würbig War, nicht

bat erwerben fönnen. Verrauthftft wirb er fid) baniöer, wie

an unferm «Herrgott, ber ibm aud; Diele Strcidie wfber feine

Grwartungen gefpidt f;abcn mag, burd; eine s]Matfantcric ju
räd;cu fliehen."

3d; übergebe noch einige anbre 3ürfterbriefe auS beut Scp*
tember, unter anberm einen, worin er febr bebauert, bei Sa*
raßnS Vefuft in 3ürift ') nid;t ba gewefen ju fein, ba er fo

gerne fein Giccrone gewefen wäre; wieber einen, worin er über

feinen Vcfud; bei Herrn D. Saft'S in WarfftlinS berichtet unb

worin er ffft rühmt, baß er an SaDaterS Sifd; unb mit Sa*

DaierS geber fftreihen bürfe, einen fernem über bic 3ürd;er*
Unruhen wegen beS franjößfd;cn VunbcS, ber für bie politiffte
©efftid;te niftt ganj unwichtig iff, unb crwät;ne nur, baß Senj

1) Dicfj ift niebt bie oben crröätjnte 3ürtfjcrreife «Sarafin«, bie erft 1779 fällt.
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gegen die Meisten sind Lohndirncn Engel." — Zu diesen

allgemeinen Klughcitsrcgeln kommen dann noch manche Notizen

übcr dic italicnischcn Städte, wclche Sarasin zum Theil aus

eigner Anschauung kannte, übcr Mailand, Bcrgamo, Gcnua,

Bologna, Livorno, Florenz, Rom, Neapel, Venedig u. s. w.
Die Mühe war übrigens vcrgcbcns, dcuu schon dcn 9. August

schreibt Lcnz aus Bcrn, daß er sich von seinem Gefährten
getrennt und alfo Italien uicht besucht habc; cr ist nur bis an

dcn Fuß des Simplon (schreibt St. Plomb) gekommen und

dankt übrigens für Empfehlungen und gemachte Vorschüsse auf
die Ncise. — Jn cbcn dicscm Bricfe wünfcht cr Sarasin auch

auf eine launige Wcifc Glück zu dcm Bcsuchc Jofcphs II., dcr

ihm zu Theil gcwordcu war. „Hcrr Wilhclmi hat mir die

nngcnchme Neuigkeit gesagt, daß Sie dcn Kaifcr in Ihrcm
Kamin gehabt; ein solchcr Schinkcn fällt cincm nicht allc Tagc

auf dcn Herd und ich gratulile Jhucn und Ihrcr Frau Gc-

mahlin zu einer Ehre, die der Krauel Voltaire mit großen Zu-
rüstungen, dic cr in Fenici) gcmacht, als ich in Gcuf war, und

cincm Compliment, das cincs starken Geistes würdig war, uicht

hat crwcrbcn kvnncn. Vermuthlich wird cr sich darüber, wie

an unserm Herrgott, dcr ihm auch viclc Streiche widcr scine

Erwartungen gcspiclt habcn mag, durch ciuc Plaisantcric zu

rächcn suchen."

Ich übergehe noch einige andre Zürchcrbricfc aus dem Scp-
tcmbcr, untcr andcrm einen, worin er schr bcdaucrt, bci

Sarasins Besuch in Zürich >) nicht da gewesen zu sein, da cr so

gcrnc scin Cicerone gcwcfcn wäre; wicdcr cincn, worin cr über

seinen Besuch bei Hcrrn v. Salis in Marfchlins berichtet und

worin cr sich rühmt, daß cr an Lavatcrs Tisch und mit
Lavaters Fcdcr schrcibcn dürfe, ciuen fcrncru über dic Zürchcr-

unrnhcn wcgcn dcs franzosifchcn Bundcs, dcr für die politische

Geschichte nicht ganz unwichtig ist, und erwähne nur, daß Lcnz

t) Dicß ist nicht die »den erwähnte Zürcherreise Sarasins, die crst 1779 fällt.
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in eben biefem Vriefe auch auf SaraßnS 3bee Don einem ju
errifttenben 3nßitut für grauenjinuner eingeht, worin er unter
anberm feine eigenen 3bcen entwirfeft, bie manches VeafttenS*
Wertbe enthalten. So empfiehlt er jwar noft niftt gerabe baS

Wäbftcntumen im jegigen Umfange; aber er meint, eS wäre

gut, bic Wäbd)en aüe Sage etwas tragen ju laffen, waS ber

Sftönbeit ber SaiUe juträgfift fei, wie man an ben Straßbur*
ger Wilftinäbftcn abnehmen fönne. Stuf benfelben ©egenßaub
foinmt Senj in einem Vrief Dom 12. ©cjember jurüd, batirt
auS 2ßintert(;ttr.

3n alten biefen Vriefen fpriftt er bnrd;auS Derßänbt'g,

Wenn aud) hie unb ba etwaS ^pbantaßerei mit unterläuft.
3a, nod; febr warnt unb bieber nimmt fid; ber treue greunb
in beut Sßintertburcr Vriefe (12, ©ejember) SaDaterS an, auf
Weld;cn ein $aSquiff herauSgefominen war. „©ie Herrn,"
fdjrcibt er, „mit if;rer fingerlangen Vernunft woüen eS bem

lieben ©Ott bitrftauS niftt jugefteben, baß er über Vitien unb

Verfielen tbun fönne. ©od; läuft unter bem niebrigften
3eugc manftc nötbige SEabrf;cit mit unter." — Von ffft unb

ben übrigen grcunbeit in Sßintcrtbur mclbet er: „2ßir fübren
Stile ein febr ruhiges unb ftillfröbliftcS Sehen in «Hoffnung."

— Unb bod; muß ffton um biefe 3eit fein SBabnßun ju 3d'
ten auSgebrod;cit fein; beim ffeffel fftreibt unterm 24. RoDem*

her an Saraßn: „SenjchS UnfaU weif) ift feit greitag Don

Wcd;ctit. ©ott wolle beut armen Wenfften beiffeben. 3d; ge*

flehe bir, baß biefe Vcgcbcnbeit Weber mid; nod; meinen Serfe

föuberlift überrafftte 3ft l;offe aber boft, ber gute Senj

Werbe wieber jureftt foinmen unb bann foUte man ihn naft
Haufe jagen ober ihm einen bfeibenben Soften auSmad;en. Sin*
gularitäten, Vruber! ober ^Jaraborien machen immer pbtjflfft
ober inoralifcf) ungtücflid;."

3m 3änner 1778 trieb eS Senj wieber naft bein GIfaß.

3m ticfßcn Schnee irrte er burft bie Vogcfcn unb fam böftft
Dernafttäßigt in feinem Stcußern unb bie Spuren ber Verwir*
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in eben diesem Briefe auch auf Sarasins Idee von einem zu

errichtenden Institut fur Frauenzimmer eingeht, worin er unter
anderm seine eigenen Ideen entwickelt, die manches Beachtens-

werthe enthalten. So empfiehlt er zwar noch nicht gerade das

Mädchcnturncn im jetzigen Umfange; aber er meint, cs wäre

gut, dic Mädchcn alle Tage etwas tragcn zn lasscn, was der

Schönheit dcr Taille zuträglich sci, wie man an dcn Straßbur-
gcr Milchmädchen abnehmen könne. Anf denselben Gegenstand
kommt Lenz in einem Bricf vom 12. Dczembcr zurück, datirt
aus Winterthur.

Jn allcn diesen Briefen spricht er durchaus verständig,
wenn auch hie und da etwas Phantasterei mit unterläuft.
Ja, noch sehr warin und bieder nimmt sich dcr trcue Frcund
iu dem Winterthurcr Bricfe (12. Dczcmbcr) Lavatcrs an, auf
wclchcn cm Pasquill herausgekommen war. „Die Herrn,"
schreibt er, „mit ihrer fingerlangen Verunuft wollen es dcm

licbcn Gott durchaus nicht zugcstchcn, daß cr über Bitten und

Verstehen thun könne. Doch läuft untcr dcm niedrigsten
Zeuge manchc nöthige Wahrhcit mit unter." — Von sich und

dcn übrigen Freunden in Winterthur meldet er: „Wir führen
Alle ein schr ruhiges und stillfröhliches Lcbcn in Hoffnung."
— Und doch muß schon um diesi Zeit scin Wahnsinn zu Zeiten

ausgcbrochcn scin; dcn» Pfcffcl schreibt untcrin 24. Novcm-

bcr an Sarasin: „Lenzciis Unfall weiß ich seit Freitag von

Mcchcln. Gott wolle den, armen Mcnschcn bcistchcn. Ich
gestehe dir, daß diese Begebenheit weder mich noch meinen Lerse

sonderlich überraschte Ich hoffe aber doch, der gute Lenz

werde wicdcr zurecht kommcn »nd dann sollte man ihn nach

Hause jagen oder ihm cincn blcibenden Posten ausmachen.

Singularitäten, Bruder! oder Paradoricn machen immer physisch

oder moralisch unglücklich."

Jm Jänner 1773 trieb es Lenz wieder nach dem Elsaß.

Im ti'cfstcn Schnee irrte er durch die Vogcscn und kam höchst

vernachläßigt in scinem Acußcrn und die Spuren der Verwir-
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rtttig an ffft tragenb inS Stciiitbaf ju Oberfin, ber ihn
mit großer greunbfftaft unb 3ur>orfommenbeit aufnahm. ©aS
oben angeführte Vüfttein Don Stöber giebt unS nun einen

Weitläufigen unb böftft anfftaulifteii Vcriftt ObcrlinS über

ben SluShrud) ber «Kranfbeit in feinem Haufe, über beS ©ift*
terS mißlungenen Verfudj, ein DerftorbeneS «Klub aufjumerfen
unb über alle Sd)rcrfcn, weld;e er burft öfter Derfttftten Setbft*
morb ben HauSgenoffen unb ber ganjen ©enteinbe Derurfad;t
hatte. GS mag niftt abwege fein, mit jener Vefd;reibung Ober*
litte» einen Vrief ^PfeffetS an Sarafin ju Dcrglcübcu Pont

25. Hornung 1778, ber im SBcfcutlifteit mit jenem Vcriftt über*

cinffimmt unb eine Grgänjung baju hübet, „©iefen Worgen,"
beißt eS, „bcfainen wir einen Vrief Don Sftloffern (Senj War

näinlift unterbeffen ju Sd;Ioffcrn nad; Ginmenbingctt gebracht

Worben). Gr utaftt unS Hoffnung, unS ju befuften. Senj

fftrieb baruntcr, er habe eine große Reife Dor unb muffe ju*
Dor noft Diel mit unS fpreften. Run hört, liebe greunbe! wie

ex wieber nad; Ginmenbingen fam. Güte tragifd;e ©cfd;id;tc,
bic unS baS Herj jerriffeu bat. Gr war, wie ihr wißt, bci'm

rcblidjen Pfarrer Oberlin im Stcinthal, beut «Kaufmann niftt
einmal Don Dorneber ju Derßcljen gegeben, baß cS mit bein

.Kopfe beS armen Wenfften nicht recht ffunb.') 3nbcut biefer

warfere ©eifttifte bei unS war, befuebte Senj, ber ßd) burft
jwo ^rebigten unb burd; feinen liebreichen Umgang aüe Her*

jen gewonnen hatte, ein tobtfranfeS «Kinb ju Veüefoffe, eine

halbe Stttnbe Dom ^Jfarrborfe SEBatberSbaft.2) Ungead;tct feine

Hoffnung jum Sluffoinmen war, weiffagte bod; Senj in einer

Slrt Don Vegeißerung, baS «Kinb würbe niftt fferben. ©eS an*

bem SagS ging er Dom Sdjulmcißer Sfteibecfer Don SÖBatberS*

bad) begleitet wieber naft VeUefoffe. Unter SBegeS gerietfi er

1) Ueber Saufmannt! Qnbiäcretion aud; eine Stnbeutung in einem (Briefe ©djfoffere» ein

©arafin vom Januar 1778,

3) lüidjtig; aCalbbad),
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rung an sich tragend ins Stcinthal zu Ob erlin, der ihn
mit großer Freundschaft und Zuvorkommenheit aufnahm. Das
obcn angeftihrte Büchlein von Stvbcr giebt uns nun eincn

weitläufigen und höchst anschaulichen Bericht Obcrlins über

dcn Ausbruch der Krankheit in seinem Hause, übcr dcs Dich-
tcrs mißlungcnen Versuch, cin verstorbenes Kind aufzuwecken

und über alle Schrcckcn, wclche er durch öfter versuchten Selbstmord

den Hausgenossen und der ganzen Gcmcinde verursacht

hatte. Es mag nicht abwcge scin, mit jcncr Beschreibung Oberlins

einen Brief Pfeffels an Sarasin zu vergleichen vom
25. Hornung 1778, der im Wesentlichen mit jenem Bericht
übereinstimmt und eine Ergänzung dazu bildet. „Diesen Morgen,"
heißt es, „bekamen wir einen Bricf von Schlossern (Lcnz war
nämlich unterdessen zu Schlossern nach Emmendingen gebracht

worden). Er macht uns Hoffnung, uns zu befuchen. Lcnz

schrieb darunter, er habe cine große Reise vor und müsse

zuvor noch viel mit uns sprechen. Nun hört, liebe Freunde! wie

cr wieder nach Emmendingen kam. Eine tragische Gcschichtc,

die uns das Hcrz zerrissen hat. Er war, wie ihr wißt, bci'm

redlichen Pfarrcr Oberlin im Steinthal, dcm Kaufmann nicht

einmal von vorneher zu verstehen gegeben, daß cs mit dem

Kopfe des armen Menschen nicht recht stund. ') Indem dieser

wackere Geistliche bei uns war, besuchte Lenz, der sich durch

zwo Predigten und durch seinen liebreichen Umgang alle Herzen

gewonnen hatte, ein todtkrankes Kind zu Bellefosse, eine

halbe Stunde vom Pfarrdorfe Waldersbach. Ungeachtet keine

Hoffnung zum Aufkommen war, weissagte doch Lenz in ciner

Art von Begeisterung, das Kind würde nicht sterben. Des
andern Tags ging er vom Schulmeister Scheidecker von Waldersbach

begleitet wieder nach Bellefosse. Unter Weges gerieth er

1) Ueber Kaufmanns Indiscrétion auch eine Andeutung in einem Briest Schlossers an

Sarasin vom Januar 1778,

») Richtig, Waldbach.
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in eine heftige ©emüthshewegung, Derboppefte feine Schritte
unb fam wenige Slugcnbfirfe nad; beut Hinffticbe beS «KinbeS

bei ber Wutter an. Gr weinte laut, hieß aber glcid) barauf
SlUeS hinausgehen. Gr warb imbemerft beobafttet. Gr tbat
ein lautes brünffigeS ©cbet, warf ßch auf ben Seiftnam unb

Derfudffe cS eine ganje Stunbe fang, ihn Don ben Sobten auf*

juweden. Reue ©cbete unterbrachen bie Vcrfucbe unb als er

enblid; ihre Giteffcit einfal;, ging er jur Wutter. GS ift ge*

ffteljen, fprad; er, cS iß umfonff. Hierauf bcfftulbigte er bie

Wutter febr bitter, ihr Unglaube fei fftttlb an ber gruftttofig*
fett beS Unternehmens, ging jurtirf unb fagte jum Sdjulmef*
fter, ber if)ii begleitete, er, Senj, habe baS «Kinb Dcrgtftct. ©er
(5d;iilmcißcr fttd;tc ihn jureftt ju weifen, unb brachte ihn jur
einfainen grau Oberlin jurürf, Gr fd;icu wieber befänftigt,
ftürjtc ßd; aber ein Storfwerf f;od; jum genfter herunter, ohne

fid; anberS als ein wenig am Sinne ju befd;äbigen. ©eS an*

bem SagcS ging er jum Stabhalter ju Vetlefoffe, gab ffft als
ben Wörbcr beS «KiubeS an unb bat ihn, er möchte i(;tt binbeu.

©er Sd;ttlmeißer aber, beu bic jittembe grau Oberlin ibm

naftgefftieft, mad;te ü)n toS, unb brad)te ihn nad; Haufe, ©ie*
fett Slbcnb fam ber gute Pfarrer an. Senj bat ihm um Gr*

taubniß, auf fein 3immcr ju gel;en. Hier fftrieb er einige

Vriefe an greunbe, bte mir ber Sdjulmcißer, ber mir Dor ei*

ner Stunbe aUeS felbft crjät;ltc, niftt ju nennen wußte. Wan
fanb and) feine Slbrcffcn barauf. 3ft Dcrmuthete aber, baß

3hr uno wir barunter waren. Gr nahm barin Slbfftieb Don

bt'efen greunben, unb nad; einer halben Stunbe borte ber Pfarrer

einen gcwaltfamen galt Dor beut genßer. Gr lief hinaus

unb fanb Senjen unbefd;äbigt, ber ßd) jum jweitenmat beritn*

ter geßürjt hatte. Run warb er Don Dier Wann bewad)t,

weil brei nidjt binreiebten, ihn in feiner Rafcrei ju halten,

Weifte fid; Dcrboppclte, fo oft er eine weibliche Stimme hörte.

©ie arme ^farrertit, eine grau Don Dielen Verbicnßen, wefd;e

tut ffebenten Wonat ihrer Schwangcrfftaft iff, fam in ©cfahr
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in eine heftige Gemüthsbewegung, verdoppelte seine Schritte
nnd kam wenige Augenblicke nach dcm Hinschiede des Kindes
bei dcr Matter an. Er weinte laut, hieß aber glcich darauf
Allcs hinausgehen. Er ward unbemerkt bcobachtct. Er that
cin lautes brünstiges Gebet, warf sich auf dcn Leichnam uud

versuchte cs cine ganze Stundc lang, ihn von dcn Todten
aufzuwecken. Nene Gebete unterbrachen die Versuche und als cr

cndlich ihrc Eitelkeit einsah, ging er zur Muttcr. Es ist

geschehen, sprach cr, cs ist umsonst. Hicrauf bcschuldigte cr die

Mutter schr bitter, ihr Unglaube sci schuld an dcr Fruchtlosig-
kcit dcs Untcrnchmcus, ging zurück und sagte zum Schalmei-
stcr, dcr ihn bcglcitete, er, Lenz, habe das Kind vcrgiftct. Dcr
Schulmcistcr suchtc ihu zurccht zu wcisen, und brachtc ihn zur
cinsamcn Frau Obcrlin zurück. Er schien wicdcr besänftigt,
stürzte sich aber ein Stockwcrk hoch zum Fcnstcr hcruntcr, ohnc

sich anders als cin wcnig am Arme zu beschädigen. Des
andcrn Tagcö ging cr zum Stabhaltcr zu Bcllcfosfc, gab sich als
dcn Mörder dcs Kindcs an und bat ihn, cr möchte ihn bindc».

Dcr Schulmeister aber, dcn die zittcrndc Frau Obcrlin ihm

nachgcschickt, machte ihn los, und brachtc ihn nach Haust. Dic-
scu Abend kam dcr gute Pfarrcr an. Lcnz bat ihn um
Erlaubniß, auf scin Zimmer zu gchcn. Hicr schricb cr einige

Briefe an Freunde, die mir dcr Schulmcistcr, dcr mir vor
cincr Stundc alles sclbst crzähltc, nicht zu ncnncn wußtc. Man
fand auch kcinc Adrcsscn darauf. Ich vcrmuthcte abcr, daß

Ihr uno wir darnntcr waren. Er nahm darin Abschied von

diesen Freunden, und nach einer halben Stunde hörte der Pfarrer

cincn gewaltsamen Fall vor dem Fenster. Er lief hinaus
nnd fand Lenzen unbefchädigt, dcr stch zum zwcitenmal herunter

gestürzt hatte. Nnn ward er von vier Mann bewacht,

weil drei nicht hinreichten, ihn in seiner Raserei zu halte»,

wclche sich verdoppelte, so oft cr eine weibliche Stimme hörte.

Die arme Pfarrerin, eine Frau von vielen Vcrdicnsten, wclchc

im siebenten Monat ihrcr Schwangcrschaft ist, kam in Gefahr
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ju Dcrungtiirfen, unb ift noft barin. ©eS fofgenben SagS bat

er wegen beS Vorgegangenen mit taufenb S(;räncn um Vergc*

bung unb würbe mit ber größten Wiibe berebet, ffft Dom

Sd)itlmcißcr unb nod; jween ftarfen Wäuncrn nad; Straßburg
begleiten ju laffen. Gr würbe bem Herrn Röberer im .Kloßer

empfohlen, unb ging hierauf mit feinem Vcgfciter jum Pfarrer
Stuber, ObcrlinS Vorgänger int Steintbal. ©iefeS iß ber

würbigße ©eißfifte Don Straß6ttrg. Senj warf ffft Dor ihm

ut'ebcr unb bcfd)wor unb flehte ihn, er möchte mit ihm beten,

©iefer tbat eS, bis er Dor Sftmerj unb Grfftöpfung niftt mehr

fonnte, unb Senj, in Shränctt gehabet, ging fort. Röberer

muß ihn nad; Ginmenbingen beförbert haben unb Oberlin fanbte

mir beute einen Vrief mit jween Slugenjettgcn biefcr traurigen
Scene. ©iefe crjäblten mir nod), Senj t;abc bic Wutter beS

Derftorbenen «KinbcS, ehe er jum Stabbaltcr gegangen, wegen
beS ihr Derwiefenen Unglaubens fläglid) um Vergebung gebe*

ten, unb ehe er fid; jum erßenmat jum genßer hinaus geßürjt,
fei er efnft traufnaß nach «fpaufc gefommen, ohne fagen ju mof*

fen, waS ihm jitgcßoßcn. 3lad) ber SQanb crß l;abe man Der*

uutthet, er muffe inS Sffiaffer gefpruttgen unb Wieocr l;crauS

gefommen fein. GS ift unS Slllcit bang auf feine Slnfitnft;
bod; l;offeit wir, Sd;toffcr werbe ihn begleiten" u. f. w.

Stitd; in SftlofferS Haufe fam eS nun ju heftigen SluS*

brüften, fo baß matt ben Uuglürflifteit an Letten legen mußte.

3m Slprif 1778 fd;reibt Sd;Ioffer an Sarafin: „Wit Senjen

t'ft'S nun fo, baß id) ihn nicht mehr behalten fann. Gr fftien
auf bem 2Sege ber Veffcrung, aber mit bem neuen Sieht fam

abertnaf feine «Kranfbeit. Gr Wollte ffft Wieber jum geuffer
hinaus ffürjcu, unb ba baS Don meinem «Ktttffter, ber eben

baju fam, Derbjnbcrt würbe, fo fing er an fo gut als ju rafen.
Gr fließ ffft ben «Kopf wiber bie 2ßanb, unb nötbigte mid; ba*

burft, ihn wieber ju binben unb ju ffttießen, unb nun ffton
wieber feit jef;n Sagen Sag unb Rad;t jwei SBäftter bei ü)ut

ju haben. Slud) in bein 3uffanbe fftreit unb beult er wie ein
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zu verunglücken, und ist noch darin. Des folgenden Tags bat

er wegen des Vorgegangenen mit tausend Thränen um Vergebung

und wurde mit dcr größten Mühe bcrcdet, stch vom

Schulmcistcr und noch zween starken Männcrn nach Straßburg
begleiten zu lasscn. Er wnrdc dcm Hcrrn Nödercr iin Kloster

empfohlen, und ging hierauf mit scincm Bcglcitcr zum Pfarrer
Stuber, Obcrlins Vorgänger im Steinthal. Diefes ist dcr

würdigste Gcistliche von Straßburg. Lcnz warf stch vor ihm
nicdcr und beschwor und flehte ihn, cr möchte mit ihm betcn.

Diefcr that cs, bis er vor Schmerz und Erschöpfung nicht mchr

konnte, und Lenz, in Thränen gebadet, ging fort. Rödercr

muß ihn nach Emmendingen befördert haben und Oberlin sandte

mir heute cincn Bricf mit zween Augcnzeugcn dicfcr traurigcn
Scene. Dicfc erzählten mir noch, Lcnz habe die Muttcr des

verstorbenen Kindes, che cr zum Stabhaltcr gegangcn, wegen
des ihr verwiesenen Unglaubens kläglich um Vergebung gebeten,

und ehe er sich zum erstenmal zum Fcnstcr hinaus gcstürzt,
sei cr einst traufnaß nach Hause gekommen, ohne sagen zu wollen,

was ihm zugcstoßcu. Nach dcr Hand crst habe man vcr-
muthct, er müsse ins Wasser gcsprungcn und wicdcr hcraus
gekommen scin. Es ist uns Allcn bang auf scine Ankunft;
doch hoffcu wir, Schlosser werde ihn bcglcitcn" u. s. w.

Auch in Schlossers Hause kam eS mm zu hcftigcn
Ausbrüchen, so daß man dcn Unglücklichen an Kcttcn legen mußte.

Im April 1778 schreibt Schlosser an Sarasin: „Mit Lenzen

ist's nun so, daß ich ihn nicht mehr bchaltcn kann. Er schien

auf dem Wege der Besscrung, abcr mit dcm ncucn Licht kam

abermal scine Krankheit. Er wollte sich wicdcr zum Fcnstcr

hinaus stürzen, und da das von meinem Kutscher, der cbcn

dazu kam, verhindert wurde, so sing cr an so gut als zu rasen.

Er stieß stch den Kopf wider die Wand, und nöthigte mich

dadurch, ihn wieder zu binden und zu schließen, und nun schon

wieder seit zehn Tagen Tag und Nacht zwei Wächter bei ihm
zu haben. Auch in dem Zustande schreit und heult er wie ein
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Vieh, jerbeißt bie «Kiffen, unb jerfragt ffft, wo er nur beifoin*

meit fann. ©er Slrjt, ben ift faff breimal aüe 2ßod;e jwei
Stunb weit boten laffen muß, giebt feine Hoffnung, ©er
$ütlS, fagt er, gcl)e mitten im $aror$)SmuS ganj rtftig unb

alfo muffe bie «Kranfbeit in ben RerDen liegen. Seit gcffent

liegt er jwar wieber ftiü, aber er fpriftt mit lüeutanb, ißt auft
nid;tS, als waS man ibm Don VouiUon eingießt unb trinft
eben fo. ©ie häufigen Sftrcrfen, bie er mir machte, haben

mid; beiwfte aud) franf gemaftt, unb ift mußte felbft Webicin

brauften, mid) ju präfcrDiren. Run flehe id) baS Gfenb niftt
länger auS, fann aud; Wegen meines HauSWcfcnS unb meiner

armen «Kinbcr niftt. Slber allein fann id) ihn niftt reifen laf*
feit unb auf ben ^oßwageu nimmt ihn uiemanb. 3d; habe

unter ben Umftäiiben ben Gntfftlttß gefaßt, ihn naft granffurt
inS SotlbauS ju fftirfeit, baS nur beut Ramen naft ein Sott*
bauS iß unb wo er gegen eine billige ^enffon Don 150—200 ff.
eine eigene Stube, erträglid;e «Kofi unb SBartung wie in einem

Hofpitat befommt. ©ie .Koßcn ber Reife aber, Wojtt ich eine

eigene guhr nehmen unb einen Wann mitgeben muß, falten

mir allein ju tragen ju befftiDcrlid), ba id) bisher ben ©octor,
Slpotbcfer, Varbicr, 2Säd;ter unb l;ttubert anbere «Koften, ffton
mehr als 10 SouiSb'or, Dcrwenben muffen. 3ft bitte Sie
alfo, lieber Saraßn! Dcranfaffeii Sie eine fleine «Koüefte Don

etwa 4—6 SouiSb'or, womit ift ihn nad) granffurt fann reifen

faffen. gür feine ^)enßon wollen wir nachher eine Subfcrip*
tion Dcranßalten, woju ift gern naft meinen Uinßänben bei*

tragen wiü. Sluft wirb Straßburg, grantfurt unb Söeimar

etwas baran tragen. Sin feinen Vater unb feinen Vruber hab'

ift ffton gefebrieben, aber it)n bie 500 Sttinben weit ju tranS*

portiren iff unmöglift."
Unb boft fam eS wieber beffer mit beut Ungfürffiften,

wenigßcnS auf einige 3eit. — ^3feffel befuftte Sd;Ioffem im
3uni, unb auft feinen Patienten. Gr berichtet barüber un*
term 13. an Sarafin: „Unfre Reife naft Gmmenbümen war
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Vieh, zerbeißt die Kissen, und zerkratzt sich, wo er nur beikommen

kann. Dcr Arzt, den ich fast dreimal alle Woche zwei

Stund weit holen lassen muß, giebt keine Hoffnung. Der
Puls, sagt cr, gehe mitten im Parorysmus ganz ruhig und

also müsse die Krankheit in den Nerven liegen. Seit gcstern

licgt er zwar wicdcr still, aber er spricht mit niemand, ißt auch

nichts, als was man ihm von Bouillon eingießt und trinkt
cbcn so. Die häusigen Schrcckcn, die cr mir machte, haben

mich beinahe auch krank gcmacht, und ich mußte selbst Medicin
brauchen, mich zu präscrvircn. Nun stehe ich das Elend nicht

länger aus, kann auch wegen mcincs Hauswcscns und mciner

armen Kinder nicht. Abcr allein kann ich ihn nicht reisin lassen

und auf den Postwagen nimmt ihn niemand. Ich habe

untcr dcn Umständen dcn Entschluß gefaßt, ihn nach Frankfurt
ins Tollhaus zu schicken, das nur dem Namen nach ein Toll-
haus ist und wo cr gcgcn eine billige Pension von 159—299 st.

eine eigene Stube, erträgliche Kost und Wartung wie in einem

Hospital bekommt. Die Kostcn dcr Reise aber, wozu ich eine

eigene Fuhr nehmen und einen Mann mitgeben muß, fallen

mir allein zu tragen zu beschwerlich, da ich bisher den Doctor,
Apothcker, Barbicr, Wächter und hundert andere Kosten, schon

mchr als 19 Louisd'or, verwenden müssen. Ich bitte Sie
also, lieber Sarasin! veranlassen Sie eine kleine Kollekte von

etwa 4—6 Louisd'or, womit ich ihn nach Frankfurt kann reisen

lassen. Für seine Pension wollen wir nachher cine Subscription

veranstalten, wozu ich gcrn nach mcineu Umständen

beitragen will. Auch wird Straßburg, Frankfurt und Weimar
etwas daran tragen. An seinen Vater und seinen Bruder hab'

ich schon geschrieben, aber ihn die 599 Stunden weit zu trans-
portiren ist unmöglich."

Und doch kam es wieder besser mit dem Unglücklichen,

wenigstens auf einige Zeit. — Pfeffel besuchte Schlossern im

Juni, und auch scincn Patienten. Er berichtet darüber
unterm 13. an Sarasin: „Unsre Reise nach EmmendiWen war
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febr Dergnügt. ©leid; bei'm Slbfteigen ging ich jum armen

Senj, ben id) bem Slnfeben naft bei gutem Verftanb, aber fcftr

fftüfttern unb cereinonienreift fanb. Gr fannte mid; gleid),

umarmte mid; berjlift unb bejeugte greube, mich ju feben,

fragte naft Sftinjnaft unb unfre Dortigen greunbe. 3u Sa*

DaterS ©ruß fagte er fein 2öort. S1IS ift ibm Don Guft fprad),

war feine Sbeitnebmung eben fo groß, afS bei unferm Gintritt
in fein 3inuner. Gr fragte tnift naft Guernt Sßoblbeftnbeu

unb bat mid), Guft taufenbinal ju grüßen Seine «Kranf*

beit äußerte fid) burft eine beffänbige Sd;reibfud;t; er bat uns
aber feine Rapiere niftt gemiefen, ungeafttet ift jweintal Ve?

gierbe barnaft äußerte. Sd)foffer fagte mir hierauf, id) foUte

niftt barauf bringen. Gr iff übrigens nid)t mehr gehunben,

gebt im 3iminer umher unb hat guten Slppetit, flagt aber über

SdjWäfte in ben Veinen. WontagS friibe befud;te ift ibn wie*

ber. Sluft jegt ging Sftloffer mit, gegen ben er eine tiefe

Ghrerbietung äußerte. 31IS ich baS arme ©efftöpf fußte, fühlte

ift an feinen SBangen, baß er gieber batte. Sein SBärter

fagte uns and), er babe in ber Raftt mit ihm ringen muffen,

weit er niftt leiben woUte, baß man jur Veförberttng feines

SftlafeS ibm fein Sftrribjeug wegnehme. Gr war nid;t fo

heiter unb lange niftt fo gefpräftfam wie geffern, jeigte ffft
aber gegen mift niftt Dcränbert, Wt'eberhofte mir feine ©ruße
an Guft unb an bte Weinigen unb fftien bei'm Slbfftieb febr

bewegt 2ßer Senjett jttDor niftt fannte, fann ihn niftt
halb fo franf ftnben, afS feine greunbe ihn ftnben mußten."

- So meit ^feffel. Sftfoffer hatte unterbeffen Slnftatt ge*

troffen, ten armen «Kranfen baS Sftubmafterbanbwerf fernen

ju laffen, worein Senj mit ber größten SBiüigfeit ffft fügte.
3u bein Sobne feines SefirmrifferS, «Konrab Süß, faßte er eine

große Reigung, unb als biefer ffft auf bie SBanberfftaft begab,

fdveieb er an unfern Sarafin bie merfwürbigen Vriefe, Weifte
S i e rf juerff Deröffentliftt fiat unb nad; ihm Stöber. 2ßie

Zied in freu Vefig biefer Vriefe gefonunen, weifj ift niftt.
Seitrcige ;. taten. <$t\4). IV 7

tt7

sehr vergnügt. Gleich bci'm Absteigen ging ich zum arme»

Lenz, den ich dem Ansehen nach bei gutem Verstand, aber sehr

schüchtern und ceremonienreich sand. Cr kannte mich gleich,

umarmte mich herzlich und bezeugte Freude, mich zu sehen,

fragte nach Schinznach und unsre dortigen Freunde. Zu
Lavaters Gruß sagte er kein Wort. Als ich ihm von Euch sprach,

war seine Theilnehmung eben so groß, als bei unserm Eintritt
in sein Zimmer. Er fragte mich nach Euer», Wohlbefinden

und bat mich, Euch tausendmal zu grüßen Seine Krankheit

äußerte sich durch eine beständige Schreibsucht; er hat uns

aber seine Papiere nicht gewiesen, ungeachtet ich zweimal
Begierde darnach äußerte. Schlosser sagte mir hierauf, ich sollte

nicht darauf dringen. Er ist übrigens nicht mehr gebunden,

geht im Zimmer umher und hat guten Appetit, klagt aber über

Schwäche in den Beinen. Montags frühe besuchte ich ihn wieder.

Auch fetzt ging Schlosser mit, gegen dcn er eine tiefe

Ehrerbietung äußerte. Als ich das arme Geschöpf küßte, fühlte
ich an seinen Wangen, daß er Fieber hatte. Sein Wärter
sagte uns auch, er habe in der Nacht mit ihm ringen müssen,

weil er nicht leiden wollte, daß man zur Beförderung seines

Schlafes ihm sein Schreibzeug wegnehme. Er war nicht so

heiter und lange nicht so gesprächsam wie gestern, zeigte stch

aber gegen mich nicht verändert, wiederholte mir seine Grüße
an Euch und an die Meinigen und schien bei'm Abschied sehr

bewegt Wer Lenzen zuvor nicht kannte, kann ihn nicht

halb so krank finden, als seine Freunde ihn finden mußten."

- So weit Pfeffel. Schlosser hatte unterdessen Anstalt
getroffen, den armen Kranken das Schuhmacherhandwerk lernen

zu lasscn, worein Lenz mit der größten Willigkeit sich fügte.
Zu dem Sohne seines Lehrmeisters, Konrad Süß, faßte er eine

qroße Neigung, und als dieser sich auf die Wanderschaft begab,

schrieb er an unsern Sarasin die merkwürdigen Briefe, welche

Tieck zuerst veröffentlicht hat nnd nach ihm Stöber. Wie
Tieck in den Bcsitz dieser Briefe gekommen, weiß ich nicht



©aß Senj in feinem 3ußanbe eine Slhfftrift gemaftt baben

foUte, ift mir niftt mabrfftrinlift. ©er jegigc Veffger ber

Sammlung erinnert fiel; aber niebt, baß biefe Vriefe je attSge*
liehen worben feien. 3ft fann mich niftt enthaften, obwof;!
bte Vriefe bei Siccf unb auft bei Stöber gebettelt finb, ffe Dor*

julegen, inbem fie burft ihren rübrenben 3nl;alt unb burd; ben

cigeiitbümlidjen Sott in jebem Sefer ein lebhaftes Witgefiil;!
erwerfen muffen unb ben ©iftter mitten in feinem Seiben uns
als Wenfften liebgewinnen faffen.,')

1.

„Sieber Herr S. GS freut mid;, tiaf) ift 3buen wieber

fftreiben fann. 3ft babe eine große Vitte au Sic, bic Sic
mir nicht abfftlagen werben: baß Sie fo gütig finb, unb inet*

nein greunbe unb «Kainerabcn, beut Herrn «Konrab Süß, bod;

einen Weißer Derfftaffen, wenn er außer ber 3eit nad; Vafel
fomint, weil jegt bie HanbwerfSburfd;cn ftarf geben, unb id) ben

-perrn «pofratb 2) bitten will, baß er feinem Vater jureben foll,
ibn nod; länger als 3obanniS bei ffft ju bebalten, tamit id)

bic Sftiißcrci bei ihm fortfernen fann, bie id; angefangen habe,

unb er obnebem bei feinem «Gerrit Vater unb mir Diel Der;

fäumt. GS wirb 3f;ncn baS niftt fftwer faUen, ba er gewiß
ein guter unb fleißiger Slrbeiter unb fonff wohlerjogcncS «Kinb

iff, unb Sie werben mid; baburd; auS Dieler Roth retten, bie

ift 3t)nen nid;t fagen fann. SlttSjugeben iß mir nod; nicht

gcftinb, unb Was würb' id) anfangen, wenn er aud; fortgienge,
ba id) gewiß wieber in meine Dorige «Kranfbeit Derfallen muß.

Hier bin id) bem «perrn «pofrath gegenüber, unb mir iff fo

wobt, bis cS beffer mit mir wirb, 2Bcnn eS nur einige 2ßo*

d;eu naft 3obauniS fein fonnte! Welben Sic mir bod;, ob

11 Jßir rteben fie nadj bem Original, monadi Stöber 3.33 unb Jicct CXV1 tu bc

richtigen finb.

^i Scbfoffer.

Daß Lenz in scine», Zustande eine Abschrift gcmacht haben

sollte, ist mir nicht wahrschcinlich, Dcr jctzigc Besitzer dcr

Sammlung erinnert stch aber nicht, daß diese Briefe je ausgc-
liehcn worden seien. Ich kann mich nicht enthalten, obwohl
die Briefe bei Tieck »nd auch bci Stöber gedruckt find, ste

vorzulcgcn, indcm fie dnrch ihrcn rührcnden Inhalt nnd durch dcn

cigcnthnmlichcn Ton in jedem Leser ei» lebhaftes Mitgcfühl
crwccken müssen nnd den Dichter mittc» in fciiicin Lcidcn uns
als Mensche» licbgewinnc» lasse»,/)

l.

„Lieber Herr S, Es freut mich, daß ich Ihnen wieder

fchrcibcn kann. Ich habe eine großc Bittc an Sic, dic Sic
mir nicht abschlagen wcrdcn: daß Sie so gütig find, »nd inci-

»cm Freunde und Kameraden, dem Herrn Konrad Süß, doch

cincn Mcistcr verschaffen, wenn er außer dcr Zeit nach Basti
kommt, weil jetzt die Handwcrksburschcn stark gehcn, und ich dcn

Hcrrn Hofrath -) bitten will, daß er scincm Vater zurcdcn soll,

ihn noch langcr als Johannis bci sich zu bchaltcn, damit ich

dic Schustcrci bei ihm fortlcrncu kann, die ich angefangcn habc,

und cr ohncdcm bei scincm Herrn Vater und mir viel
versäumt. Es wird Ihnen das nicht schwer fallen, da er gewiß
ein guter und flcißigcr Arbeiter und sonst wohlerzogenes Kind

ist, und Sie werden mich dadurch aus vieler Noth retten, dic

ich Ihncn nicht sagen kann. Auszugehen ist mir noch nicht

gesund, und was würd' ich anfangen, wenn er auch fortgienge,

da ich gewiß wieder in meine vorige Krankheit verfallen muß,

Hier bin ich dem Herrn Hofrath gegenüber, und mir ist so

wohl, bis es besser mit mir wird. Wenn es nur einige Wochen

nach Johannis sein könnte i Melden Sic mir doch, ob
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fid; bort feine Weißer finben, tue auf bie 3eü einen ©efelteu

brauchten. 2ßeuu Sie nur wollten prohircn, fid; Don ftm Sd;ul>c

maftcn ju faffen, ift bin Derffdjert, baß er ffe gut machen

wirb; befonberS wenn er einige 3eü in Vafel gewefen, unb weif),
wie Bie ffe gern tragen, gleißig iff er gewiß, baDon bin id)

3eugc, unb er arbeitet reä)t nett, befonberS wenn er fid;
angreift. Viel taufenb ©rüßc an 3bre grau ©emablin unb an

ben «perrn Hofmeiffcr unb au bie «Kleinen. 3d; bin bis an'S

Gnbe 3br geborfamer greunb unb ©iener

Senj.
„Gr foU jegt baS erffeinal auf bie 2öanberfd;aft, unb id)

bin jegt bei feinen Gltern ein Vierteljahr lang wie baS «Kinb

im Haufe gewefen. Gr iff mein Sd;faffamcrab unb wir ffgen
ben ganjeu Sag jufammen. Sbun Sie eS bod;, beßer Herr
Saraffi, lieber Herr Saraffi, eS wirb Sic niftt gereuen.

Ginmenbingen, einige Sage Dor Jobanni 1778. 3d) fonnte

mift gewiß niftt wieber fo an einen Slnbern gewöhnen, benn

er iß mir wie ein Vrubcr."

2.

„Sieber Herr S. M) babe ein großes Stilliegen; id) weif),

oaf) Sic meine Vitte erhören werben. GS betrifft meinen

Vruber «Konrab, ber für mich auf ber Söaubcrfftaft in ber

grembe ift: baß Sie ihm baju Dcrhelfcn, baß er für Sie ar*
betten fann. Gr war ftbon fort, als ift 3br werthcS Sftrei*
ben erhielt, unb feine Slbrcife war fo plöglid; unb unDermutbet,

paß ich ihm fein Vriefften an Sie mitgeben fonnte. Settbem

t;ab' id; immer auf Raftrid;t Don ihm gewartet, bis er cnblid;

fftrieb, baß er in Vafef feine Slrbeit befommen, fonbern in

SlrleSheim, einem fatbolifd;en Ort, anberthalb Stunben Don

Vafef. Run bah' ift fein Stilliegen auf ber äßclt, baS mid;
mehr befümutert, als wenn id) nur fo glürflid; fein fonnte ju
hören, baß er bei 3f;rem Sftuf)mad;er Wäre, unb 31;iten ar*
betten tbätc. ©aS würbe mift in fttrjer 3eit gefttnb machen

sich dort keiiic Mcistcr finden, die auf die Zeit einen Gefeiten

brauchten. Wenn Sie nur wollte» probircn, sich von ihm Schuhe

machen zu lassen, ich bin versichert, daß cr sie gut machen

wird; besonders wenn er einige Zeit in Basel gewesen, uud weiß,
wie Sie sie gern tragen. Fleißig ist er gewiß, davon bin ich

Zeuge, und er arbeitet recht nett, besonders wenn er sich

angreift. Viel tausend Grüße an Ihre Frau Gemahlin nnd a»

dcn Herrn Hofmeister und an die Kleinen, Ich bin bis an's
Endc Ihr gehorsamer Freund und Diener

Lenz.
„Er soll jetzt das erstemal aus die Wanderschaft, uud ich

bin jctzt bei seinen Eltern ein Vierteljahr lang wie das Kind
im Hause gewesen. Er ist mein Schlafkamerad »nd wir sitze»

den ganzen Tag zusammen. Thun Sie es doch, bcstcr Herr
Sarassi, lieber Herr Sarassi, es wird Sic nicht gcrcuc»,

Emmendinge», einige Tage vor Johanni 1778. Ich konnte

mich gewiß nicht wieder so an einen Andcrn gcwöhneu, denn

cr ist mir wie ci» Brudcr,"

2.

„Lieber Herr S. Ich habc cin großes Anlicgen; ich wciß,

daß Sie meine Bitte erhören werden. Es betrifft incinc»

Bruder Konrad, der für mich auf der Wanderschaft in dcr

Frcmdc ist: daß Sie ihm dazu verhelfen, daß cr für Sie
arbeiten kann. Er war schon fort, als ich Ihr werthes Schreiben

erhielt, und seine Abreise war so plötzlich und unvermuthct,
raß ich ihm kein Briefchen an Sie mitgeben konnte. Seitdem

hab' ich immer auf Nachricht von ihm gcwartct, bis er cndlich

schricb, daß er in Basel keine Arbeit bekommcn, sondcrn i»

Arlcshcim, cincm katholischcn Ort, anderthalb Stunden von

Basel. Nun hab' ich kein Anlicgen auf der Wclt, das mich

mchr bekümmert, als wenn ich nnr so glücklich sein könnte zn

l'örc», daß cr bci Ihrcm Schuhmachcr wärc, und Ihncn
arbitrii thäte. Das würdc mich in kurzer Zeit gesund machen
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Grjeigen Sie mir biefe greunbfftaft unb ©üte. ©ie greube
unb ber Sroft, ben id) baDon haben werbe, wirb unauSfpreft*
lief; fein: benn baS ÜBaffer ') aüein hilft mir niftt, wenn meine

greunbe niftt mit woUen beitragen. 3ft fann 3bnen baS niftt
fo befftreiben, warum ift fo ernfflift baruin bitte: er ift auf

WannSfftuhe befproften, unb ich boffe, Wenn er nur erß 3bre
©ebanfen weif), wie Sie'S gerne tragen, Sie werben gewiß mit
feiner Slrbeit jufrieben fein, wenn auft baS erffe faax niftt
gleift geratben foüte. Herr Süß bat mir Derfprodjen, fo halb

Sie ihn unterbringen, foU er feinein Weißer in SlrlcSfycint auf*

fünbigen; unb ift bin Derffftert, er wirb eS aus Siebe für mid)

tbun unb aus Siebe ju fich fetber, welches einerlei iff: benn id)
werbe feine ruhige Stunbe baben, wenn er an bem fatboli*
f eben Ort bleibt, unb wenn er jegt ffton weiter wanbern fotlte
in ber großen H«ge, baS Würbemir auft feine Ruhe laffen.

„&$ freut mift recht febr, baß Sie Wieber einen Hofmei*

fter baben unb 3bre grau ©emablin ffft gefegneten SeibeS be*

finbet. ©ott woUc ibr eine glürflid;e Gntbinbung fftenfen, baß

ihre greube DoUfommen werbe, unb Sic auf biefer 2ßeft nid;tS

mebr ju wünfften baben mögen, ©ann werbe ift aud) gefitnb

werben, unb wenn ber «Kenrab für Sie arbeitet.

„2ßeiter weiß ift nifttS ju fftreiben, als, id) gebe alle

Worgen mit meinem lieben Herrn Süß fpajicren, unb be*

fommc auft alle Sage ben Herrn Hofraft ju feben. Run
fehlt mir nid;tS, als baß eS SlUeS fo bleibt, unb ©ott meine

iötinffte erbört, unb Sic meine Vitte erfüllen, baß ber arme
«Konrab wieber ju feinen ©lattbenSgenoffen foinntt. Unb ift
Derbarrc unauf(;örlift unb ju allen 3eiten

3br
bereitwiUigfter ©iener unb geborfainffcr greunb

3. W. R. Sein."

1) ($>} iviiv ift tu itäwficb ttiic ffio.Tfrfiiv rcvnt'nn tininciiHttt nu< fi.ibni im flitfuitN.
ÜDtiiTcr, trat? rr nft iirtr cicvrti' im iSficine tf>cit.

,,A>

Erzeigen Sie mir diese Freundschaft und Güte. Die Freude

und der Trost, den ich davon haben werde, wird unaussprechlich

sein: denn das Wasser >) allein hilft mir nicht, wenn meine

Freunde nicht mit wollen beitragen. Ich kann Ihnen das nicht
so beschreiben, warum ich so ernstlich darum bittc: er ist auf
Mannsschuhe besprochen, nnd ich hoffe, wenn er nur erst Ihre
Gedanken weiß wie Sie's gerne tragen, Sie werden gewiß mit
seiner Arbeit zufrieden sein, wenn auch das erste Paar nicht

gleich gerathen sollte, Herr Süß hat mir versprochen, so bald

Sie ihn unterbringen, soll er seinem Meister in Arlcshcim
aufkündigen ; und ich bin versichert, er wird es aus Liebe für miw

thun und aus Liebe zu sich selber, welches einerlei ist: denn ich

werde keine ruhige Stunde haben, weun er an dem katholischen

Ort bleibt, nnd wenn er jctzt schon weiter wandern follte
in der großen Hitze, das Würdemir auch keine Ruhe lassen,

„Es freut mich recht sehr, daß Sie wieder einen Hofmeister

haben und Ihrc Frau Gemahlin stch gesegneten Leibes

befindet. Gott wollc ihr eine glückliche Entbindung schenken, daß

ihrc Freude vollkommen werde, und Sic auf dicfer Wclt nichts

mchr zu wünschen haben mögen. Dann wcrde ich auch gesund

werden, und wenn der Konrad für Sie arbeitet.

„Weiter weiß ich nichts ;u schreiben, als, ich gehe alle

Morgcn mit meinem lieben Herrn Süß spazieren, und
bekomme auch alle Tage den Herrn Hofrath zn schcn. Run
fehlt mir nichts, als daß es Alles so bleibt, und Gott meine

Wünsche erhört, und Sic meine Bitte erfüllen, daß der arme
Konrad wieder zu seinen Glaubensgenossen kommt. Und ich

verharre unaufhörlich uud zu allen Zeiten

Ihr
bercitwilligstcr Diener und gehorsamstcr Freund

I. M. R. Lenz."
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„ 3d) trage 3bren Vrief immer bei mir, unb überlefe ihn

oft: er bat mir eine große greube gemacht, unb baß Sie ffft
aud; meines «Konrab'S fo annehmen."

„3ft fann in ber Gile.3bncn, tbeureffer Herr unb ©ön*

ner, nid;tS fd;reiben als bunberttaufenbfältfgen ©anf, für bie

gretinbfd;aft unb ©fite, bie Sie für tnift unb meinen fieben

«Konrab haben, an ben id) mir bie gret'beit nehme, einige 3^
len mit beijufcgen, unb 3bnen ju metben, baß ift jegt nad;

2ßiSWr;U hinaus reifen foU, wo ift braD werbe Vewegung ma*

d;cu fönnen, mit ber 3agb unb gelbarbeit. 3ft bin fo Doüer

greube über fo Diel glürftiftc Saften, bie naft meines HerjenS

Sßunfft auSgcfftfagen finb, baß ift für greube nifttS Red;teS

ju fagen weif), atS Sie ju bitten, baß Sie boft fo gütig finb
unb 3br Verfpreften erfüüen, bem ebrfiften «Konrab Slrbeit

für Sie ju geben, weil eS mir niftt genug iff, wenn er bei

3hrem Weiftet- Schuhmacher ift, unb er niftt aud; für Sir
arbeitet. Verjcibcn Sie mir ineine ©reiftigfeit, ift bitte boft
um Raftridjt Don 3bnen unb 3brer gamilie, auft naft 2öiS*

»t)lt. 3war ift ber Herr Hofratb jegt naft granffurt Der*

reist; ber «Konrab wirb mir 3&r Vriefften ffton burft feinen

Vater jufftt'rfen: ift werbe wohl einige 3eit babfeiben. Hun*
berttaufenb ©ruße 3Drer grau ©emablin unb fäntmtliften Sin*

gehörigen, aud; bem Herrn $rofeffor Vreitinger.
3hr gehorfamer greunb unb ©iener

Senj."

4.

„Gben jegt, tbetirefter ©önner, erbalte ift nod; ben Vrief
oon «Konrab ju bem 3l>rigen unb muß bunberttaufenb ©anf
wieberbolen, e^afi Sie fo gütig finb, unb für uns beii'e fo Diel

Sorge getragen unb üft aud) nad) mir erfunbigen wollen.

Sluft Herr Süß unb feine grau baben mir aufgetragen, 3hnen

Ml

„ Ich trage Ihren Brief »inner bei mir, nnd überlese ihn

oft: er hat mir eine große Freude gemacht, und daß Sie sich

auch meines Konrad's so annehmen."

„Ich kann in der Eil»Ihnen, theurester Herr nnd Gönner,

nichts schreiben als hunderttausendfältigen Dank, für die

Freundschaft und Güte, die Sie für mich und meinen lieben

Konrad haben, an den ich mir die Freiheit nehme, einige Zeilen

mit beizulegen, und Ihnen zu melden, daß ich jetzt nach

Wiswyll hinaus reisen soll, wo ich brav werde Bewegung
machen können, mit der Jagd und Feldarbeit. Ich bin so voller

Freude über so viel glückliche Sachen, die nach meines Herzens

Wunsch ausgeschlagen sind, daß ich für Freude nichts Rechtes

zu sagen weiß, als Sie zu bitten, daß Sie doch so gütig sind

nnd Ihr Versprechen erfüllen, dein ehrlichen Konrad Arbeit
für Sie zu geben, weil es mir nicht genug ist, wenn er bei

Ihrem Meister Schuhmacher ist, und er nicht auch für Sie
arbeitet. Verzeihen Sie mir meine Dreistigkeit, ich bitte doch

um Nachricht von Ihnen und Ihrer Familie, auch nach Wiswyll.

Zwar ist der Herr Hofrath jetzt nach Frankfurt
verreist; der Konrad wird mir Ihr Briefchen schon durch seinen

Vater zuschicken: ich werde wohl einige Zeit dableiben.

Hunderttausend Grüße Ihrer Frau Gemahlin und sämmtlichen

Angehörigen, auch dem Herrn Professor Brei'tinger.

Ihr gehorsamer Freund und Diener

Lenz."

4.

„Eben fetzt, theurester Gönner, erhalte ich noch den Bricf
von Konrad zu dem Ihrigen und muß hunderttausend Dank

wi'cdcrholcn, daß Sic so gütig sind, nnd für uns bcidc so vicl

Sorgc gctragcn, und sich auch nach mir crkuiidigen wollen,
Anch Herr Süß und seine Frau haben mir aufgetragen, Ihnen
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bod; red;t Diele ©auffagungcu ju inad;cn, für oie ©üte, Die

Sie für ftren Sofm gehabt, unb baß Herr Hofratl; nach graut*
fürt DerreiSt fet), fonft würben ße eS auft burd; ihn haben

tbun laffen. ©ott wolle 3bncn alles baS auf anbere Slrt wie*
ber Dergelten, waS Sic mir für greube gemacht haben. 3d;
l;abc jcgt auf lange 3eit genug aa beS «Konrab's Vrief, ben

id) im 2ßalbc rcd;t werbe ftubiren fönnen. Sagen Sie nur
beut «Konrab, er fott iöort balteu unb feine Gltern Dor Stiigcn

l;aben, am meißen aber Sie, feinen äöobltbäter, unb beim aud)

Herrn H^frath Sd;., unb bann aud; mid;, unb meinen 3tt*
ftanb bic 3eit ber, baß eS ihm niftt aud) fo ergebe, wenn er

nid;t folgt, Serj'n Sie hunberttaufenb Wal gegrüßt alle ju*
fainmcn, uod;maIS Don 3breut gehorfamften

Senj."
©aju muß ift nod; ben beigebogenen Vrief Sftfoffcn? mit*

tbcilcu Dom 21. 3uni: Hier lieber Sarafin! ein Vrief Don

bem armen Senj! SÖeitn fein 3nhalt Sie anfangs ladien ma*

d;cn wirb, fo wirb 3(w Herj boft bem Senj eine mitleibige
Sl;räne niftt Derfagen fönnen. GS iß was Welaitftolifd;eS in
bem Vrief, waS mir wohl unb web tbut. 3ft glaube niftt,
baß fie beut guten jungen ben ©efatten tl;un fönnen. Tonnen

Sie aber, fo tbun Sie'S. GS ift wal;r, Senj iff unglcift
beffer, feit bein er anfängt mit waS .Körperlichem ßd) ju bc*

fd;äftigen unb beßwegen wollt' ift felbft, baß ber 3uugc ba*

blieb; aber bie Sßanberjeit iff ba, unb Sie fönnen niftt helfen.

3ft Will feben, ob id;'S fann. 3d;,traf ben Patienten jwar
gefünber, aber ganj finbifd; an, weiß auft niftt, ob's beffer

wirb; urtbeilen Sie auS biefein Vrief.
SlitS einem Vriefe SdffofferS Dom gebruar 1779 erfahren

wir bann weiter, baß biefer ben Senj ju einem Ghirurgen ge*

t(;an t;abe, um ihn bort furiren ju laffen. „©er Herjog Don

SBeimar, fftreibt er, hejablt bie Äoft. Mer fein Vater ift ein

eingeffeifftter Sfturfe, ber mir gar niftt mehr antwortet, feit

Dem id> ihm fagte, faß feine Sftulbigfeit erforbere, Sorge für
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doch recht viele Danksagungen zu machen, fiir die Giitc, dic

Sie für ihrcn Sohn gehabt, nnd daß Herr Hofrath nach Frankfurt

verreist scy, sonst würden ste es auch durch ihn haben

thu» lasscn. Gott wolle Ihnen alles das auf andcrc Art wieder

vergelten, was Sic mir für Frcudc gemacht habe». Ich
habe fetzt auf lange Zeit genug cm des Konrad's Bricf, dcn

ich iin Walde rccht wcrdc studircn könncn. Sagc» Sic nur
dem Koiirad, cr soll Wort halten »nd scinc Eltern vor Augcn
haben, am meisten aber Sic, seinen Wohlthäter, und dcnn auch

Herrn Hofrath Sch., und dann auch mich, »nd mcincn

Zustand dic Zeit hcr, daß es ihm nicht auch so crgchc, wen» er

nicht folgt. Sey'» Sie huuderttauscud Mal gcgrüßt allc zu-

samincn, nochmals von Ihrem gehorsamsten

Lenz, "

Dazu muß ich noch den bcigebogencn Bricf Schlosscrs

mitthcilcn vom 21. Juni: Hicr lieber Sarasin! ein Bricf von
dem armen Lcnz! Wcnn fcin Inhalt Sic anfangs lachcn ma-

chcii wird, so wird Ihr Hcrz doch dem Le»; eine mitleidige
Thräiic nichr versagen können. Es ist was Mclaucholischcs in
dcm Bricf, was mir wohl »nd wch th»t. Ich glaubc nicht,

daß sic dcm gutcn Iungcn dcn Gcfallcn thu» könne». Könne»

Sie abcr, so thun Sic's. Es ist wahr, Lcnz ist unglcich

bcsscr, seit dem er ansaugt mit was Körperlichein sich zu

beschäftigen »nd dcßwcge» wollt' ich sclbst, daß dcr Juugc
dablieb; aber die Wauderzeit ist da, und Sie können nicht helfe».

Ich will schcn, ob ich'S kann. Ich traf dcn Paticntcn zwar
gesünder, abcr ganz kindisch an, wciß auch nicht, ob's bcsscr

wird; urthcilc» Sie aus dicscm Bricf,
Aus cincm Briefe Schlossers vom Februar 1779 crsahrcn

wir dann wcitcr, daß dieser de» Lenz z» cincm Ehinirgcn
gethan habc, um ihn dort kliriren zu lassen, „Dcr Hcrzog von

Wcimar, schrcibt cr, bczahlt dir Kost, Abcr scin Vatcr ist cin

eingefleischter Schurke, dcr mir gar nicht mchr autwortci, scii

dem ich ihm sagic, eaß fcine Schuldigkeit erfordere, Sorge für
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leinen Sobu ju tragen." — Go ffteint iubeffeu bod;, oaß l>te

gamilie enblid) einfftritt, SÖenigftenS lefen wir bei Stöber

(S. 39), baß fein älterer Vruber «Karl Heinrich ©ottlob ifin
im Sommer 1779 abbofte unb il;n in feine Heimatl; braftte.

Gin Vrief ciefeS VrubcrS au Safjmann finbet ßd) bei

Stöber (S. 41). — Von feinen weitem Sdjirffalen erfahren

wir nur fo Diel, baß er, niftt wie Xied Dennttthet, bafb nad;

1780, fonbcrn, wie aus ber allgemeinen Sitteraturjeituitg Don

1792 erhellt, in beut genannten v\afirc ben 24. Wai- ftarb, „Don

ißenigen betrauert unb Don «Keinem Dermißt." Gr würbe auf
Äoften eincS rnfftfften GbelmanuS, in bcffen Haufe er aud) fange

,{ctt lebte, begraben.

Slußer ben l;ier aufgeführten greunbeSnanien finben fid) nod)

mehrere bebeuteube Rainen in ber Saraßn'fcben Gorrefponbenj.

So eine Sltijal;! Vriefe Don s])eßalojji, güßli,
Gfd;cr, Vreitinger, Oberlin int Steintf;al (über Son*
nambuIt'SmuS), Sophie Don Sarofte unb Stnbern. Sßir

uiitßcn iubeffeu unfrer Slrbeit ein Siel fegen, unb cS einer

fpätern 3eit überlaffen, aus ber reiften gunbgrube noch wei*

tere litterariffte Sd;ägc ju heben; Sftäge, bic jwar feine Vril*
lauten finb, wobt aber fftlidffe unb nidjt ganj ju Derwcrfenbe

gügefteiite jum SluSbatt ber Sitteraturgcfd;id;te in ihren eiujcl*
neu s]3artbicn. ')

Il Jtici tittcrarifdic TOerfwürbigfeit oerbient nod) erwäfjnt ju werben ber ^itimplain
placcfo, ein „fpafj$afteä ©eiftettprobuft, tufantinengetragen bei fanbtidier 5)?u6e in

einer Sommerwofjnung in ^ratteln, bat« nunmetjrige Stöirt^ö^auä jum Cfnget, burd*

jafob Sarafin, Klinger Steffel unb Sabater," So nämtictj wirb bat? Sßert tjanb-

fdiriftlict) auf bem erften weisen Blatt bcö gebrueften SrcmplareS bejcictjnet, bat! fidj

in ber ©arafin'fdjen {jamilienbibtiottjef befinbet. Xiad mit $oI{fd)nitten ittuftrirte
(Bücfitein ift tootjl nie in ben SSudiljanbel gefommen. dt! entfyaft in ber Sorm eine*

Seenmäfjrdjend eine 3ati)rc auf bie genieflc ©roctftiierei unb eilte Apologie ber pro*-

faifdjen 5?ii$Iidjfeit, SBie Stinger ficfi bei ber Stbfaffung bcit 39iitfieö beseitigen

tonnte, gegen ben eö feiner ieuben« nadj geriebtet ift, ta mrbt woljt flbjufeljen.

• s-m-»*-

IM

iniicii Sohn zu tragen," ^ Eo scheint indessen doch, dass die

Familic endlich cinschritt. Wcnigstcns Icsen wir bci Stvbcr

(S. 39), daß sein älterer Bruder Karl Heinrich Gvttlvb ihn

im Svmmcr 1779 abhvlte und ihn in seine Heimath brachte.

Ein Brics dicscö Brudcrs an Salzmann sindct sich bci

Stvbcr s S. 41), — Bvu scincn weitcrn Schicksalcn erfahren

wir nnr fo vicl, daß er, nicht wie Ticck vermuthet, bald nach

1789, sondern, wie aus der allgemeinen Littcratlirzcitung von

1792 crhcllt, in dein genannten Jahre dcn 24. Mai- starb, „von
Wcnigcn bctraucrt und von Kcincm vcrmißt." Er wurdc auf
Kostcn cincs rnfsifchcn Edcliuauiis, in dcffeu Haust cr auch langc

seit lcbtc, bcgrabcn,

Außcr dc» hicr anfgcführtcn Frcnudcsuamcn findcn sich nvch

mchrcrc bcdcutcndc Namen in dcr Sarasin'schcn Cvrrcspvn-

denz. Sv cinc Anzahl Briefe von Pestalozzi, Füßli,
Escher, Brei tinger, Oberlin im Steinthal (über Son-
»ambulismus Svphic vvn Laroche und Andern. Wir
inüßcn indessen nnsrcr Arbeit cin Zicl setzcn, und cs einer

spätern Zeit überlassen, aus dcr reichen Fundgrube noch weitere

litterarische Schätze zu hcbcn; Schätze, dic zwar kcinc Bril-
lantcn stnd, wohl aber schlichte und nicht ganz zu verwcrfcndc

Fügestcine zum Ausbau dcr Litteraturgcschichtc in ihrcn einzcl-

ucn Parthicn. >)

i. Als litterarisckc Merkwürdigkeit verdient „och erwähnt z» werden dcr Plimplam

Jakob Sarasin, Klinger, Pfeffel »nd Savater." So nämlich wird das Werk Hand,

scliristlicb auf dem ersten weißen Blatt dcö gedruckten Ercmvlares bezeichnet, daö sich

in der Sarasin'schen Familienbibliothek befindet, DaS mit Holzschnitten illustrine
Büchlein ist wohl nie in den Buchhandel gekommen. Es enthält in der Form eines

falschen Nüslichleit, Wie Minger sich bei der Abfassung dcS Büches bethciligcn
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