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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,

56

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
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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
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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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