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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

i0

»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.
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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
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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*
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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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