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übrigen ©efäfjrten Sttce, Hoffmann u. f. W. für bfefen bie ge*

ber an Sarafin.
Slber auch in befonbern Stngricgenfjeiten correfponbirte er

mit Segtcrm, namentlift über «Kunftfacben, inbem er Veßeüun*

gen SarafinS annahm unb bcforgte. So ließ Sarafin einen

Seit in Vud;S ausführen burft einen «Künßler, RainenS

Spobrcr naft einem WobcU Don Srtppef. ©ieß beforgtc Serfe,

fo wie aud) ben Stnfauf, bie Reßauration unb bie Ginrabmung

Don ©entälbeit unb berglcid;en. ©ie ineißen Vriefe bejicben

ffft auf bcrartige ©egcnßänbe, auf ©emälbe, Vafen, ©ein*

inen u. f. w. unb beweifen uuS, baß Sarafin aud; bierin bem

Stanb eines gebilbeten WanneS Ghre machte. — ©oft auft
über littcrariffte Grfd;cinungen j. V. über feinet? grcunbcS

StiUing 3ugenbjabre unb Sßanberfftaft giebt er fein befftef*
beneS UrtbetT ab. „3ft wüßte, fftreibt er unter anberm

(3anuar 1779) in ber ganjen «Kirftengefftiftte feinen Heiligen,
ben id) lieber möchte gefannt haben, als meinen greunb

3ung, ber nun in GIberfefb mit großem VeifaU practicirt."

©em Saraffn'fften unb jugfeift bem Sd;injnafter «Krct'fe

geborte ferner
S ch lo f fer

an. 23fr haben über biefen in neuerer 3eit eine tntereffante

Wonograpbie Don Sltfrcb RicofoDiuS erhalten. 0 SluS bie*

fer nehme ift bie nöthigffen Rotijen jur ScbenSgefftiftte beS

WanneS, in weifte ich baSjcnige etnffed;te, waS mir ber Sa*
raffn'ffte Vriefweftfet au bie Hanb giebt.

3ofi. ©eorg Sd;Ioffer, ber Sohn eines RefttSge*
lehrten, würbe ben 7. ©ecember 1739 ju granffurt a. W.
geboren-. Gr ffubt'rte in ©ießen, 3ena, Slltorf, beffeibete

bann eine 3eitlang eine Stelle als ©ebeimfecretär bei bem

1) 3. ®. ©cf;foflerä Ceben unb litterarifttje« SBirten. (Bonn 844.
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übrigen Gefährten Lucè, Hoffmann u. s. w. für diesen die Feder

an Sarasin.
Aber auch in befondcrn Angelegenheiten correspondirte er

mit Letzter»,, namentlich über Kunstsachen, indem er Bestellungen

Sarasins annahm und besorgte. So licß Sarasin einen

Tell in Buchs ausführen durch cincn Künstler, Namens

Spohrcr nach cinein Modcll von Trippel. Dicß bcsorgtc Lerse,

so wie auch dcn Ankauf, die Restauration und die Einrahmung

von Gemälden nnd dergleichen. Die meisten Briefe beziehen

sich auf derartige Gcgcuflände, auf Gemälde, Vasen, Gemmen

u. f. w. und beweisen uns, daß Sarastn auch hierin dem

Stand eines gebildeten Mannes Ehre machte. — Doch auch

über litterarische Erscheinungen z. B. über seines Freundes

Stilling Jugendjahre und Wanderschaft giebt er scin bescheidenes

Urtheil ab. „Ich wüßte, schreibt cr unter andcrm

(Januar 1779) in dcr ganzen Kirchengeschichte keinen Heiligen,
den ich lieber möchte gekannt haben, als meinen Freund

Jung, der nun in Elberfeld mit großem Beifall practicirt."

Dcm Sarasin'schen und zugleich dem Schinznacher Kreise

gehörte ferner

Schlosser
an. Wir haben über diesen in neuerer Zeit eine interessante

Monographie von Alfred Nicolovius erhalten. ') Aus diescr

nehme ich die nöthigsten Notizen zur Lcbensgeschichte des

Mannes, in welche ich dasjenige einstecht?, was mir dcr Sa-
rasin'sche Briefwechsel a» die Hand giebt.

Joh. Georg Schlosser, der Sohn eines Rechtsge-

lehrtcn, wurde den 7. December 1739 zu Frankfurt a. M.
geboren-. Er studirte in Gießen, Jena, Altorf, bekleidete

dann eine Zeitlang eine Stelle als Gehcimsecretär bei dem

l) I. G. Schlossers Leben und litterarisches Wirken. Bonn 8«.
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Herjog Subwig Don SESürttemberg, ber ffft in Sreptow auf*

hielt, Wo er jugleift bie ©efd;äfte eines sprinjciuHofmeiftcrS
Derfah. Stuf einer Reife burft Seipjig fd)Ioß er mit ©ött)c ge*

nauere Vefanntfftaft, ber auft in feinem Sehen eine Dortbeil*

hafte Schilberung Don ihm macht. „Gr war, fagt ©ötbe un*
ter anberm, gewiffermaßen baS ©egentf)eif Don mir unb bieß

begrünbcte wobt unfere bauerhafteffe greunbfftaft. Gr ftubfrte
bie Gnglänber fleißig; ''Pope war, wo niftt fein Wuftcr, bod;

fein Slugenmcrf, unb er hatte int Sßibcrßrcit mit bein Vcrfuft
über ben Wenfften jettcS SchriftßcUerS, ein ©ebid;t in glei*
fter gornt unb Si)Ibenmaß gefebrieben, wdftcS ber ebrififieben

Religion über jenen ©efSmuS ben Sriumpb Dcrfd;affen fotlte."
— Uebcr biefeS ©ebt'ftt giebt RicotoDt'uS roeitcre SluSfttnft. —
3m 3al;r 1769 trat Srhtoffer aus feinem ©t'enße auS unb

lehrte in feine Heimath jurürf. Slud; ba wieber ffanb er ©ötbe

nal)e. 3m 3abre 1771 gab er feinen „«Kateftt'SmuS ber Sit*
tenlebre für baS SanbDolf" heraus, wrid;cS Vuft in ber Rcif;e
ber VotfSbücher eine ebrenwertbe Stelle einnahm, bamalS aber

Slnßoß erregte unb bem Verfaffer ben, jcbod; ungegrünbetetr)

Vorwurf jujog, als gehöre er „ju ben neuinobifften St'tteuld;*

rem, weld)e bie d;rißlid;c Woraf in bie bcfbnifdje Dcrwaubetn

Woüen." Slnberc urtbeiften günßiger, unb längere 3eit würbe
bie Sd;rift fogar unter SaDaterS Ramen Derbreitet. 3m 3al;r
1773 begab ßd; Sd;loffer nad) GarlSruhe, wo er afSbalb bei

ber bortigcn marfgräßiften Regierung in Sbätigfcit gefegt

Warb; mit beut ^räbifate eines HofratbcS würbe er Ober*

amtmann ber Warfgraffftaft Hoftbcrg unb hatte feinen Sig
in Giiimcnbiugen. Um eben biefe 3eit Dcrfobtc er ftd; mit
©öthc'S Sftweßer, Gornelia, unb feierte mit ü)r ben lßcn
RoDeinbcr in granffurt feine Vermählung. 3m Sommer 1775

fam ©ötbe bei Slnlaß feiner erften Reife nad; ber Sftmeij naft
Gmmenbingen, unb Sd;Ioffer felbft lernte im folgenbcn grühling
einige «Kantone ttnferS VaterlanbS fennen. Um biefe 3eit
würbe er mit SaDater, mit 3fetin, mit Saraßn unb anbern
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Herzog Ludwig von Württemberg, dcr sich in Treptow
aufhielt wo er zugleich die Geschäfte eines Prinzcn-Hofmeistcrs
versah. Auf einer Reise durch Leipzig schloß cr mit Göthe
genauere Bekanntschaft, der auch in seinem Leben eine vortheilhafte

Schilderung von ihm macht. „Er war, sagt Göthe unter

andcrm, gewissermaßen das Gegentheil von mir nnd dieß

begründete wohl unsere dauerhafteste Freundschaft. Er studirte
die Engländer fleißig; Pope war, wo Nichtsein Muster, doch

sein Augenmerk, und er hatte im Widerstreit mit dein Versuch
über den Menschen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher

Form und Sylbenmaß geschrieben, wclchcs der christlichen

Rcligion übcr jenen Deismus dcn Triumph verschaffen sollte."

— Ucbcr dicses Gcdicht giebt Nicolovius weitcre Auskunft. —
Jm Jahr 1769 trat Schlosser aus scincm Dicnstc aus und

kehrte in seine Heimath zurück. Auch da wicdcr stand cr Göthe
nahe. Jm Jahre 1771 gab er scincn „Katcchismus dcr

Sittenlehre für das Landvolk" heraus, welches Buch in dcr Rcihe
der Volksbücher cinc chreiiwcrthe Stclle einnahm, dainals aber

Anstoß erregte und dcm Verfasscr den, jcdoch ungcgriindctcih

Vorwurf zuzog, als gehöre cr „zu dcn ucumodischcn Sittcnlch-

rcrn, wclchc die christliche Moral in die heidnische verwandeln

wollen." Andere urtheilten günstiger, und längere Zcit wnrde
die Schrift sogar untcr Lavatcrs Namcn vcrbrcitct. Jm Jahr
1773 bcgab sich Schlosscr nach Ccirlsruhc, wo cr alsbald bei

der dortigen markgräflichcn Regierung in Thätigkeit gesetzt

ward; mit dem Prädikate cincs Hofrathcs wurde er Obcr-

amtmann der Markgraffchaft Höchberg und hatte seinen Sitz
in Emmendingen. Um eben diese Zcit vcrlobtc er sich mit
Göthe's Schwester, Cornelia, und fcicrtc mit ihr den Istcn

November in Frankfurt seine Vermählung. Jm Sommer 1775

kam Göthe bei Anlaß seiner ersten Reise nach dcr Schweiz nach

Emmendingen, und Schlosser selbst lernte im folgenden Frühling
einige Kantone unsers Vaterlands kennen. Um diese Zeit
wurde er mit Lavater, mit Jsclin, mit Sarasin und andern
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auSgejciftneten Sdjweijern befannt, unb Dom 3abre 1777 an

beginnt ber Vriefweftfcl mit Scgterat.

Gr beginnt febr profaifft. Sftloffer erfunbigt fid) in ei*

nein franjößfd;cn Vriefe Dom 30. 3anuar nach einem foliben
2L5cinbänbler. ©ie Slerjte hatten SdjtofferS fd;on bamalS

fränfefnber grau gcratbeu, naft bein Rad;teffen einen Söffel

Sltifantl;e ober Walaga ju genießen. Sd;Ioffer wenbet fid)

nun an Saraßn, als an bie beße ihm befannte Duelle,
um fid; äftte 2ßaare ju Derfftaffen, unb Sarafin ift Der*

ftäubig genug, auS feinem «KeUer aufjuwarten. ©arauf ein

DerbinblifteS ©anffftreibett Dom 5. gebruar, worin eS unter
anberm beißt: „2ßir ßnb niftt fo pebantifft, baß wir ein

©efd;enf, baS bie greunbfehaft giebt, niftt mit greunbfftaft
nehmen foUten!" — Valb nimmt aber bie Gorrefponbenj eine

ernffere 2Qcnbuug. ©aS Sehen ber guten grau, um weldjc
ber ©attc fo beforgt war, fonnte Weber burft Sltifantbe, noch

burd; Walaga gefrißet werben. Sie ffarb ben 7. 3uni 1777.

^Pfeffel mclbet if;ren Sob ben 11. 3unf an Saraßn mit ben

SBortcn: „©ie ebfe gute Sfttofferin ift nun ganj ein Gngel;
geßern würben ihre Dergängfiften Reße bem Wuttcrfftooße ber

Grbe übergeben. SBeineit Sie eine Xbxäne auf ben frühen

Hügel unb benfen Sie babei HaUerS großen ©ebanfen: „fein
©rab fann ©eißer berfen." Güte Trennung jweier Herjen,
Wie SfttofferS unb feiner ©attin iff ber furfttbarffe Sftfag,
benbieSid;ct beS SobeS Derfegen fann. Sie haben fie nur
wenig gefannt, bie redüfftaffene grau; Serfe unb ift, befonberS

Serfe fanttte fie näher, unb in beUern Slttgenblirfen, als ba ffe

tränflid) bei 3f;nen Dorüberfd;fift. 3ft las mit meiner erßen

«Klaffe 2)oungS Rafttgebanfcn, als bie Raftriftt einlief, unb
ein ©onncr ©otteS fuhr in unfern ffeinen «KreiS, woDon bie

meißen GIcdcu Dom Dorigcn 3abre ber ffe fannten ".... Slud;

Senj fprad; feine tiefe Sratter über biefen Sob auS, in einem

©ebiftte an Saraßn, baS RicotoDiiiS in feiner Viographie
SftlofferS S. 66 mitgetbetlt bat. ©ötüe bejeiftnete ben Sag,

7?

ausgezeichneten Schweizern bekannt, und vom Jahre 1777 au

beginnt der Briefwechsel mit Lctztcrm.

Er beginnt schr prosaisch. Schlosser erkundigt sich in
einem französifchcn Bricfe vom 30. Januar nach einem soliden

Weinhändler. Die Aerzte hatten Schlossers schon damals
kränkelnder Frau gcrathen, nach dem Nachtessen einen Löffcl

Alikanthe oder Malaga zu genießen. Schlosser wendet sich

nun an Sarasin, als an die beste ihm bekannte Quelle,

um stch ächte Waare zu verschaffen, und Sarasin ist

verständig genug, aus seinem Keller aufzuwarten. Darauf ein

verbindliches Dankfchreibcn vom 5. Februar, worin es unter
andern: heißt: „Wir sind nicht so pedantisch, daß wir cin

Geschcnk, das die Freundschaft giebt, nicht mit Freundschaft

nehmen sollten!" — Bald nimmt aber die Correspondez cine

ernstere Wendung. Das Leben der guten Frau, um welche

der Gatte so besorgt war, konnte weder durch Alikanthe, noch

durch Malaga gefristct wcrdcn. Sie starb den 7. Juni 1777.

Pfeffel meldet ihrcn Tod den 11. Juni an Sarasin mit den

Worten: „Die edle gute Schlosserin ist nun ganz ein Engelz
gestern wurdcn ihre vergänglichen Reste dem Mutterschooße der

Erde übergeben. Weinen Sie eine Thräne auf den frühen

Hügel und denken Sie dabei Hallers großen Gedanken: „kein
Grab kann Geister decken." Eine Trennung zweier Herzen,
wie Schlossers und seiner Gattin ist der furchtbarste Schlag,
den die Sichel des Todes versetzen kann. Sie haben sie nur
wenig gekannt, die rcchtschaffcuc Frau; Lerse und ich, besonders

Lerse kannte sie näher, und in Hellern Augenblicken, als da sie

kränklich bei Ihnen vorüberschlich. Ich las mit meiner ersten

Klasse Joungs Nachtgedankcn, als die Nachricht einlief, und
ein Donner Gottes fuhr in unsern kleinen Kreis, wovon die

meisten Eleven vom vorigen Jahre hcr sie kannten ". Auch

Lenz sprach scine tiefe Trauer über diesen Tod aus, iu einem

Gedichte an Sarasin, das Nicolovius in seiner Biographie
Schlossers S. 66 mitgetheilt hat. Göthe bezeichnete den Tag,
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an bein er bie SobeSnacbriftt feiner Scbweßer erhielt, als ei*

nen bunfeln, jerriffenen Sag. — Sarafin aber ermangelte fei*

neS OrteS niftt, bem tiefgebeugten Sßittwer feine Sbet'fnabme

ju bejeugen, unb erhielt barauf Don ihm fotgenbe Slntmort:

Wein lieber greunb! 3ft baut' eud), baß ibr mir bie Hanb

gereiftt fjabt ba meine SBunbe nod; ganj frifd) war. GS iff
waS GbleS an bem ©efiibf, baß braDc Seute Sbeit an unferm

Unglürf nehmen, baS ©Ott neben baS Seiben gelegt; wer er*

trüg'S fonß? 3d) fann unb Wiü niftt fagen, waS ift Dcrlo*

ren l;abe, aber baß ift nun ganj allein bis ju ©rab wanbern

muß '), baS iff Dor aUeS, WaS ich fagen fann. 3ft mag mid;
nicht auS bem Vefig meines SftincrjenS fegen, fonß ging ich

mich ju jerßrcuen. 3ft muß mid; erft gewöhnen an baS SU*

leinfeinr ©ott laß Sie unb 3brc grau nie fühlen, WaS baS

iff. 3d) bin Don Herjen — 3&r Sd;Ioffer.
(So hatte alfo über bem ©rabe Don SchfofferS grau ber

greunbfftaftSbtinb jwifften ben beiben Wännern ffft befeßigt,
bcffen Spuren nun auft burft ben Vriefweftfet binburd; fid)

Verfolgen laffen, am gaben ber SebenSgefftiftte. — Vcrwen*

billigen für greunbe, fo für einen «Kaufmann 3afob ©erorf in

granffttrt, namentlich aber für ben unglürfliften Senj, ber ba*

matS bei Sdjtoffer wohnte, bilbcn ben Qnbalt mebrerer Vriefe.
Von feiner SDicberDermähfung, bie (naft RicoIoDiuS) im Scp*
teinber 1778 ffattfanb mit 3obauna gablmcr Don ©üffelborf,
finben wir feine Slnjeige an Sarafin. ©agegen geht auS Vrie*
fen Dom 3afir 1779 berDor, baß er ffft ein eigenes Häuschen

faufte, beS baran ffoßenben ©artenS unb ber SSBicfen wegen,
unb baß er im Sluguft baffelbe bejog. Gr labet Sarafin
freunbfift jum Vefud;e ein. 3m Slpril 1780 Derwenbet er ffft
für «Ktinger, ber naft Rußtanb ju gehen bereit iff unb bittet

Sarafin, ihm bis jur Sl6reifc ein Stübften in ^3rattefn
einräumen ju faffen, bamit er niftt fein ©etb im 2Birtf;SbauS

1) Datt gefdjat) nun freitidj nictjtj er oertjeiratfjete (id) bafb wieber.
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an dem er die Todesnachricht seiner Schwester erhielt, als

einen dunkeln, zerrissenen Tag. — Sarasin aber ermangelte
seines Ortes nicht, dem tiefgebeugten Wittwer seine Theilnahme

zu bezeugen, und erhielt darauf von ihm folgende Antwort:
Mein lieber Freund! Ich dank' euch, daß ihr mir die Hand

gereicht habt da meine Wunde noch ganz frisch war. Es ist

was Edles an dem Gefühl, daß brave Leute Theil an unserm

Unglück nehmen, das Gott neben das Leiden gelegt; wer er-

trüg's sonst? Ich kann und will nicht sagen, was ich verloren

habe, aber daß ich nun ganz allein bis zu Grab wandern

muß >), das ist vor alles, was ich sagen kann. Ich mag mich

nicht aus dcm Besitz meines Schmcrzcns sctzcn, sonst ging ich

mich zu zerstreuen. Ich mnß mich crst gewöhnen an das

Alleinsein, Gott laß Sie und Ihre Frau nie fühlen, was das

ist. Ich bin von Herzen — Ihr Schlosser.

So hatte also übcr dcm Grabc von Schlossers Frau dcr

Frcundschaftsbund zwischen den bcidcn Männern stch befestigt,

dessen Spuren nun auch durch dcn Briefwcchsel hindurch stch

versolgcn lasscn, am Faden der Lebcnsgeschichte. — Vcrwcn-
dungen für Freunde, so für einen Kaufmann Jakob Gerock in
Frankfurt, namentlich aber für dcn unglücklichen Lenz, der

damals bei Schlosser wohnte, bildcn den Inhalt mehrerer Briefe.
Bon seiner Wicdervermählung, die (nach Nicolovius) im
September 1778 stattfand mit Johanna Fahlmcr von Düsseldorf,
finden wir keine Anzeige an Sarasin. Dagegen geht aus Briefen

vom Jahr 1779 hervor, daß er sich ein eigenes Häuschen

kaufte, des daran stoßenden Gartens und der Wiesen wegen,
und daß er im August dasselbe bezog. Er ladet Sarasin
freundlich zum Besuche ein. Jm April 1789 verwendet er sich

für Klinger, dcr nach Nußland zu gehen bcrcii ist und bittet

Sarasin, ihm bis zur Abreise ein Stübchen in Pratteln
einräumen zu lassen, damit er uicht sein Geld im Wirthshaus

t) Das geschah nun freilich nicht; er verheirathete sich bald wieder.
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Derjefwen muffe, unb ihm aud) ©db jur Reife Dorjuffrerfen.

©aß Sarafin entfproften habe, geht auS einem Vriefe «Kl in*
gerS an benfclbcn herDor, worin er unterm 30. Sluguff
1780 Don WontbeiUarb auS, Saraßn für aüe greunbfdjaft unb

für bie gtüdtiften Stunbeit banft, bie er in beffen gainitie ju*
gebraftt b&be. „Reimen Sie, fd;reibt «Kfinger, meinen berjli*
ften bieberu ©anf unb glauben Sie, baß inir'S itnbergeßticb

fein wirb."
3m grühling beS fofgenben 3abreS fanb wirffid; ein Ve*

fttft ber gainitie Saraßn in Ginmenbingen ffatt, bei wetftetn
Slnlaffe auch bie «Kiuber beiber gamitien genauer miteinanber
befannt würben. „ Weine «Kleinen, fftreibt Sfttoffer (ben
13. Slprif 1781) baben ihr ©crtrübd;en fo lieb gewonnen, baß fie

ffft niebt haften laffen, bie beiben antiegenben Vriefften an ffe

ju bictiren unb bie ^räfentften baju haben ffe auS ihrem ffei*

nen Sftag genommen." Sluft bie grau betfieiffgt ffft pon ba

an an bein Vriefwed;fct, ber jcgt unter ben Wännern ffton
eine 3eit fang nicht mehr auf Sie, fonbern auf 3fjr ge*
führt wirb.

Run fehlt jum Dollen Slbffttuß ber tntiinften greunbfftaft
nidjtS mehr als bie ©eDatterfftaft, unb auft biefe bleibt niftt
auS, inbem fowohl Sftfoffer, ben jüngften Sohn SarafinS
(SUeranber) auS ber Saufe b(bt, als auft biefer wieber bei

Sftfoffer ^athenffeUc Dertritt. — Vefufte in Ginmenbingen unb

55ratteln roieberboleti fid), unb auft ffeinere gamifienangdegcit*
betten Werben in ben Vriefen bin unb her befproften. — Se*
ben wir auf SftfofferS Iitterariffte Sbätigfeit um biefe 3eü, fo

bewegte ffft biefe n)cilS in Ueberfegungen, tbeifS in Sluffägen

für 3oumaIe. Unter ben erftern jeiftnete ffft feine Ueberfegung
Don Songin, unter ben legtern ein Sd;reiben über baS Sßerf

beS SBotfcnbüttlcr gragmentiffen „Dom 3roecfe 3efu" auS. Gin
®efpräd; über bie Seefenwanberttng, baS er 1781 brurfen fieß,

Deranlaßte eine fleine ^ofeinif mit Herber. 3nbeffen fanb bie

Ht)pott)efe aud) bei ber Wcbrjabl feiner übrigen greunbe 2Bt*
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verzehren müsse, und ihm auch Geld zur Reise vorzustrecken.

Daß Sarasin entsprochen habe, geht ans einem Briefe Klin»
gers an denselben hervor, worin er unterm 39. August
1789 von Montbeillard aus, Sarasin für alle Freundschaft und

für die glücklichen Stunden dankt, die er in dessen Familie
zugebracht habe. „Nehmen Sie, schreibt Klinger, meinen herzlichen

biedern Dank und glaubeil Sie, daß mir's unvergeßlich

sein wird."
Jm Frühling des folgenden Jahres fand wirklich ein

Besuch der Familie Sarasin in Emmendingen statt, bei welchem

Anlasse auch die Kinder beider Familien genauer miteinander
bekannt wurden. „ Meine Kleinen, schreibt Schlosser (den
13. April 1731) haben ihr Gcrtrüdchen so lieb gewonnen, daß ste

sich nicht halten lasscn, die beiden anliegenden Briefchen an sie

zu dictiren und die Präsentchen dazu haben sie aus ihrem kleinen

Schatz gcnommcn." Auch die Frau betheiligt sich von da

an an dem Briefwechsel, dcr jctzt unter den Männern schon

eine Zcit lang nicht mehr auf Sie, sondern auf Ihr
geführt wird.

Nun fehlt zum vollen Abschluß der intimsten Freundschaft

nichts mehr als die Gevatterschaft, und auch diese bleibt nicht

aus, indem sowohl Schlosser, den jüngsten Sohn Sarasins
(Alexander) aus der Taufe hebt, als auch dieser wieder bei

Schlosser Pathenstellc vertritt. — Besuche in Emmendingen und

Pratteln wiederholen sich, und auch kleinere Familienangelegenheiten

wcrdcn in den Briefen hin und her besprochen. — Sehen

wir auf Schlossers litterarische Thätigkeit um diese Zeit, so

bewegte sich diese theils in Ueberfetzungen, theils in Aufsätzen

für Journale. Unter den crstcrn zeichnete sich seine Uebersetzung

von Longin, unter den letztern ein Schreiben über das Werk
des Wolfenbüttlcr Fragmentisten „vom Zwecke Jesu" aus. Ein
Gespräch über die Seelenwcmderung, das er 1781 drucken ließ,

veranlaßte eine kleine Polemik mit Herder. Indessen fand die

Hypothese auch bei der Mehrzahl seiner übrigen Freunde Wi-
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berfpruft. Unter ben greunben, mit betten er brieflid) unb per*
fönlid; Derfefirte, nennen Wir Wercf, Heinfe, 3acobi. (Segte*

rer warb ebenfaUS tut Sarafin'fften Haufe ringeffftrt.) — ©en
14. Wai 1782 hielt Sftloffer in ber belDetifften ©efeUfcbaft ju
Ölten eine Rebe über ben Sag, baß Sli'boS, bie gttrd;t Dor

©öttern unb Ghrfurftt Dor ben Wenfd;en, ber wefeittlübffe
©ruttb jum ®lüd ber Staaten bei jeglüücr RcgierungSfornt
fein unb bleiben inüffc. 3n ben erften Sagen beS 3abreS 1783

folgte er einer Ginfabung .Kaifcr 3ofepb II nad; 2ßien, wo

er bie Vcfanntftbaft mit Vfumauer, ©ciu'S, Ratfftf.;, Son*
nenfetS unb Slubern maftte. Gr febute fid; aber halb nad)

feinem Ginmenbingen jurüd, wo er ben 1. Wai wieber an*

langte. „Seit brei Sagen, fo fftreibt er Dom 4. Wai 1783 an

Saraßn, bin ift wieber hier. Rur tun einen Sag habe ift euch

in Straßburg Derfcbft. Sftreibt, ob wir etnanber in Ölten
feben unb ob meine grau um biefe 3eit ju guß naft ^ratteln
foinmen barf." — ©ie Verfatninlitng in Ölten war bießmat
eine ernße. 3fetin, ber eble Stifter ber ©efcftfdjaft war im

3uli 1782 geßorben, unb Schroffem würbe ber ebreiiDolle Sluf*

trag, eine ©ebäfttnißrebe auf ftn ju halten. Gr bittet ßft
baju Don Sarafin baS uöthige Wateriaf auS; Sd;riften Don

3fetin, bie ihm niftt jur Hanb waren.
Ucber bie weitere fftterarifd;e Sbätigfeit SftfofferS unb

feine Verhinbung mit beut 3Uuminatcnorben, muß id) auf Ri*
cofoDiuS Derweifcn. GS ift baDon wenig ober nifttS in bem

Vriefwed;fef mit Saraßn übergegangen. 2Bäf;renb SaDater unb

^Pfeffcl häufig aud) ihre retigiöfen unb pf;t'Iofopbifd;en Slnffft*
ten in ihren Vricfen ffft inittbeifen, halten ftd; bie Sftloffer'fften
meiff in ben engern ©renjen beS perfönlt'ftcn VcrfiäftniffeS,
unb nur bisweilen fommt ihm auch baS ^bilofopbiren in ben

Vriefcu an. GtwaS falt unb ffoifft erffteint ber Sroff, ben er

Sarafin beim Sobe feines «KinbeS, Sophie giebt. Gr fftreibt
im September 1783: „3ft lad;e euft gewiß nid;t auS, lieber

Saraffn! baß t'br über euer DerftorbencS Sopbieften ein ©iftter
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derspruch. Unter den Freunden, mit denen er brieflich und

persönlich verkehrte, nennen wir Merck, Heinse, Jacobi. (Letzterer

ward ebenfalls im Sarasln'schen Hanse eingeführt.) — Dcn
14. Mai 1782 hielt Schlosser in der helvetifchen Gesellschaft zu

Ölten eine Rede über dcn Satz, daß Aldos, die Furcht vor
Göttern und Ehrfurcht vor den Mcnschcn, dcr wesentlichste

Grund zum Glück der Staaten bei jeglicher Rcgicrungsform
scin und bleiben müsse. Jn den ersten Tagen des Jahres 1783

folgte er einer Einladung Kaiser Joseph II nach Wien, wo

cr dic Bekanntschaft mit Blumauer, Denis, Ratfchky, Son-
ncnfcls und Andern machte. Er sehnte sich aber bald nach

seinem Emmendingen zurück, wo cr dcn 1. Mai wieder

anlangte. „Scit drei Tagen, so schreibt er vom 4. Mai 1783 an

Sarasin, bin ich wieder hier. Nur um einen Tag habe ich euch

in Straßburg verfehlt. Schreibt, ob wir einandcr in Oltcn
schcn und ob mcinc Frau um dicsc Zcit zu Fuß nach Pratteln
kommen darf." — Die Versammlung in Ölten war dießmal
eine ernste. Jselin, der edle Stifter dcr Gefcllfchaft war im

Juli 1732 gestorben, und Schlossern wurde dcr ehrenvolle Auftrag

eine Gedächtnißrede auf ihn zu halten. Er bittet sich

dazu von Sarasin das nöthige Material aus; Schriften von

Jsclin, die ihm nicht zur Hand waren.
Ucbcr die weitere litterarische Thätigkeit Schlossers und

seine Verbindung mit dem Illuminatenorden, muß ich auf Ni-
colovins verweisen. Es ist davon wenig oder nichts in dem

Briefwechsel mit Sarastn übergegangen. Während Lavater und

Pfeffel häusig auch ihre religiösen nnd philosophischen Ansichten

in ihrcn Bricfen sich mitthcilcn, halten sich die Schlosser'schcn

meist in den engern Grenzen des persönlichen Verhältnisses,
und nur bisweilen kommt ihm auch das Philosophiren in den

Briefen an. Etwas kalt und stoisch erscheint der Trost, den er

Sarasin beim Tode seines Kindes, Sophie giebt. Er schreibt

im September 1783: „Ich lache euch gewiß nicht aus, lieber

Sarasin! daß ihr über euer verstorbenes Sophiechen ein Dichter
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worben feib. ©aS Siebften, baS 3br auf ffe gemaftt babt, ift
DoU guter unb wahrer Ginpßnbungen unb hat unS aüe gefreut,
©en Sob beS armen WäbftenS bebauem wir übrigens niftt
febr. 3&r Seiben haben wir bebauert; aus biefem war ber

Sob eine gfürffübe Rettung; benn wäre baS arme ©efftöpfften
aufrecht erbatten worben, fo würbe fie boft ein efenbeS Sehen

gehabt haben, ©ott erhalte ruft eure anbern Sieben beßo ge*

gefunber."
Sluft wo er gelegenttift feine tbeotogtfftcn Ueberjeiigungen

auSfprüfit, gefftieht eS mehr auf eine poleiniffte SBeife. So
äußert er fiel) tu einem Vriefe Dom ©ccember 1786 in Vejie«
hung auf fftneüe Vefebrungen unb bie fanguinifften Hoffnun*

gen, bie auf biefefben gegrünbet werben (mit Vejug'auf $a*

Dater). „3ft bin überhaupt fein greunb Don bem tbeotogi*

fften Sünbenwefen unb dteu* unb ©naben* unb VergebungS*
frant. «Keine Sünbe iff Dergeben, wirb Dergeben, bis bie

Seele beS SünberS fo ffarf worben iß, baß ffe weiß, ffe werbe

ffe nie mehr ober geroiß nie me&r ohne Sftmerjen begeben,

©arum ift baS ©enfen an Sünben unb Uebef unb ©umm*
f)eiten, bie wir getban fcaben, febr nügfift unb wer unS rätb,
bie Saften fo ju pergeffen, fd;abet unS unerfegtift. 3n jebem

Slugenblirf muffen wir banbeln, wie wir fügten. SBenn nun
eine ©elegenbeit wieber fommt, UebelS ju n)un unb wir füh*
len babei, wie web unS würbe, als Wir'S baS erfte mal tba*

ten, fo tbun Wir'S gewiß niftt Wieber. Vergebung ber Sünbe
unb Sicherheit biefer Vergebung ift, benfe ift, nt'fttS als St*
fterbeit beS GfcIS gegen baS Vöfe."

3m 3«br 1787 würbe Sftloffer Don Ginmenbingen naft
«Karlsruhe Derfegt. 3n einem ber legten Vriefe Don Gmmen*

bingen au^ fftreibt er (Sluguft 1787): „3ft wofcne nun in
einem Derfauften HauS, fige auf einem Derfanften Stub3,
fftreibe an einem perfauften Sifft unb nur gebem, St'nte unb

Rapier ift mein. 3ft fott meinen Raftfofger, ben ift erwarte,
inftruiren. ©ehe ber Hünmet, baß er einen gelehrigen «Kopf

(Beiträge j. noterf, @efd). IY. 6
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worden seid. Das Liedchen/ das Ihr auf sie gemacht habt, ist

voll guter und wahrer Empfindungen und hat uns alle gefreut.
Den Tod des armeu Mädchens bedauern wir übrigens nicht

sehr. Ihr Leiden haben wir bedauert; aus diefem war der

Tod eine glückliche Rettung; denn wäre das arme Gcschöpfchen

aufrecht erhalten worden, so würde sie doch ein elendes Leben

gehabt haben. Gott erhalte euch eure andern Lieben desto

gegesunder."

Auch wo er gelegentlich seine theologischen Ueberzeugungen

ausspricht, geschieht es mehr auf eine polemische Weise. So
äußert er sich in einem Briefe vom December 1786 in Bezie.
hung auf schnelle Bekehrungen und die sanguinischen Hoffnungen,

die auf dieselben gegründet werden (mit Bezug'auf
Lavater). „Ich bin überhaupt kein Freund von dem theologischen

Sündenwesen und Neu- und Gnaden- und Vergebungskram.

Keine Sünde ist vergeben, wird vergeben, bis die

Seele des Sünders so stark worden ist, daß sie weiß, sie wcrde

sie nie mehr oder gewiß nie mehr ohne Schmerzen begehen.

Darum ist das Denken an Sünden und Uebel und Dummheiten,

die wir gethan haben, sehr nützlich und wer uns räth,
die Sachen so zu vergesse», schadet uns unersetzlich. Jn jedem

Augenblick müssen wir handeln, wie wir fühlen. Wenn nun
eine Gelegenheit wieder kommt, Uebels zu thun und wir fühlen

dabei, wie weh uns wurde, als wir's das erste mal thaten,

so thun wir's gewiß nicht wieder. Vergebung der Sünde
und Sicherheit dieser Vergebung ist, denke ich, nichts als
Sicherheit des Ekels gegen das Böse."

Jm Jahr 1787 wurde Schlosser von Emmendingen nach

Karlsruhe versetzt. Jn einem der letzten Briefe von Emmendingen

aus schreibt er (August 1787): „Ich wohne nun in
einem verkauften Haus, sitze auf einem verkauften Stuhl,
schreibe an einem verkauften Tisch und nur Federn, Tinte und

Papier ist mein. Ich soll meinen Nachfolger, den ich erwarte,
instruire.!. Gebe der Himmel, daß er einen gelehrigen Kopf

Beiträge z. r-aterl. Gesch. IV. 6
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bat!" — Roch Dor feinem förintiften SlmtSantritt in «Karlsruhe

aber würbe er in bie ^olemif mit ben Vcrlinern wegen Ga*

gfioßro Dcrwicfett, gegen weiften auch grau Don ber Rede, eine

frühere Verehrerin fftriftlift aufgetreten war, unb jwar brebte

fid) biefe ^pofemif ganj genau unb wcfeutlift um baS Ver*

bältniß ju Saraßn unb um bie an feiner ©attin Dotljogcne
«Kur. Vci biefem Slulaffe fprid;t er ßd; (Sftloffer) unter an*
benn alfo in einem Vriefe Dom 5. Slugttß 1787 (nod; Don Gin*

menbiugen) auS: „3d; bin jwar am wenigßcn fähig über

fotfte ©iitge ju urtbeifen; beim ein Stücf dou ^bt'lofopben,
ber fid; einmal fein St;ßcm gemaftt bat, ift feiten unparteiifft
genug, um baS waS Don feiner Weinung abweicht, red;t ju
fcl;cn. ^sd) b^be ftbon fange gefuftt jwtfdjen beut Ueberirbi*

fd;cn unb grob 3rbifd;en burftjttlaDtrcn unb glaube, baß aUeS

waS über unS iß, beut Ohr ttnbörbar, unfebbar beut Slitg,

burd) feinen ber Sinne faßlift iß, weifte Wir haben, bie ina*

tericltc, b. i. bie grob materieUe Sftöpfung ju faffen. 3d; benfe

mir anbere Organe, woburd; baS fein «Körpertifte ober Un*

förperfid;e ftd; unS ntittf;eitt. ©aS maftt mid; benn gegen alle

Viftonen, atleS Hören gebeulter Stimmen argwöbnifd). Sind;

fenne id) nur eine SBeibung, weil nur eine an mir wirffam ift,
unb biefe SBeibung muß jeber ffft felbft geben (gegeben ficht
als Schreibfehler), Wein St;ßein ertaubt feine Sftufe, unb

fo warm ich an einer ächten greimaurer*Soge binge, fo würbe

boft felbft ffe mir nur ©riegenbeit fein ju meiner eignen

SSkibe."

3u äbnliftein Sinne fpriftt ffft Sftloffer in feinem erften

«Karlsruher Vriefe (Dom 12. October 1787) über wahre unb

falffte Wtjftif auS: „3l;r habt febr reftt, lieber Sarafin!
2ßaS Wir tbun, iß Wichtiger, als waS wir fagen. Reben unb

Shun Dcrf;äft fid; gegeueiuaitbcr wie ©ifttfunff unb Waterei.
©er größte ©iftter fann mein ©eßd;t niftt befftreiben, ber

inittctmäßigße Wafer fann eS treffenb barffetlen. Slitd; barin
habt 3br recht, baß über WijßiciSmuS nid)ts ju fagen iff.
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hat!" — Noch vor seinem förmlichen Amtsantritt in Karlsruhe
aber wurde cr in die Polemik mit den Berlinern wcgcn
Cagliostro vcrwickclt, gcgcn welchen auch Frau von dcr Ncckc, cine

frühere Verehrerin schriftlich aufgetreten war, und zwar drehte

stch dicfc Polemik ganz genau und wesentlich um das

Vcrhältniß zu Sarasin uud um die an seiner Gattin vollzogene

Kur. Bci diesem Anlasse spricht cr sich (Schlosser) unter
andcrm also in cincm Bricfc vom 5. August 1787 (noch von

Emmendingen) aus: „Ich bin zwar am wcnigstcn fähig übcr

solche Dinge zu urtheilen; denn cin Stück von Philosophcn,
der sich einmal scin Systcm gcmacht hat, ist scltcn unparteiisch

gcnug, um das was von scincr Meinung abweicht, recht zu

schcn. Ich habe schon lauge gesucht zwischen dcm Ucberirdi-
schcn und grob Irdischen durchzulavircn und glaube, daß alles

was über uns ist, dcm Ohr unhörbar, unfchbar dcm Aug,
durch keinen dcr Sinne faßlich ist, wclche wir haben, die

materielle, d. i. die grob materielle Schöpfung zu fassen. Ich denke

mir andcrc Organc, wodurch das fcin Körpcrliche odcr

Unkörperliche stch uns mittheilt. DaS macht mich dcnn gcgen alle

Visionen, alles Hören geheimer Stimmen argwöhnifch. Auch
kenne ich nur eine Wcihung, wcil nur cine an mir wirksam ist,

nnd diese Wcihung muß seder sich fclbst gcbcn (gegeben steht

als Schreibfehler). Mcin Systcm crlaubt kcinc Schule, und

so warm ich an ciner ächten Frcimaurcr-Logc hinge, so würde

doch sclbst sie mir nur Gclcgcnhcit sein zu mcincr eignen

Weihe."

In ähnlichem Sinne spricht sich Schlosser in scincm ersten

Karlsruher Briefe (vom 12. Octobcr 1787) übcr wahre und

falsche Mystik aus: „Ihr habt schr rccht, lieber Sarasin!
Was wir thun, ist wichtiger, als was wir sagen. Redcn und

Thun verhält sich gegeneinander wie Dichtkunst und Malerei.
Der größte Dichter kann mein Gesicht nicht beschreiben, der

mittelmäßigste Maler kann es treffend darstellen. Auch darin
habt Ihr recht, daß über Mysticismus nichts zu sagen ist.
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WanfteS heißt Wr)fticiSnutS, waS feiner iff. 3e naftbem ei*

neS Wenfften Organ plumper unb ßcifcr iff, je uacbbcin fftciut
ihm mtjftifft, waS oft bloß gemeine GmpfinbungSpbtlofopbtc.
Ridjt jebe Ratur giebt Saut auf ben Stra(;l ber Sonne! Slber

bod; aud; baS iß rifttig, baß fo fang wir nid;t beßimmt wif*
fen, wetfte 3bce, Weld;cS Vcwußtfcin unS burd; unfre 3ma*
gtnation gegeben worben iß, weifte burd; unfern Sinn,
(fei ber Sinn innerlich ober äußcrlid;), fo lang taufen wir
große ©efabr, unS unb Slnbcre ju betrügen. 3d; fud;e bic

SBahrbett niftt, wo bie ^l;ilofopl;cu fte gewöhnlid; fufteit, in
ber Ueberciußtiuimtng beS Realen mit unferm Vcwußtfcin, ift
fuftc fie in beut Vewußtfcin beS t'nnern ^PrincipS, wof;cr unS

bie 3bceit foinmen. ©cwöbnliä) pffegt man alte fold;c 3bcen,

Don benen wir baS ^rineip nicht Wt'ffcn, ber 3'nagination ju*
jufd;rciben. 3ft glaube, man tbtit bariit unrecht. Slllein ift
fann baS nur überhaupt fagen, unb wage mid; niftt, in jcbem

eiiijclneu galt barüber ju entffteiben. ©er unDorßd;tigc Wi)*
ftieift entfd;cibct, unb ba er, wenn niftt biefcr ober jener ein

befonberS priDifegirfer Wcnfd; iff, feinen ©ritnb in fid) bat,
wonach er cntfd;ctbcn fann, wie wir einen haben, wenn wir
jwifd;en (ber) 3bee, bie auS bem Sinn foinint unb (ber)
3bce, bie auS ber ^hantafie entßcbt, einen haben: fo läuft er fo

oft ©efafw, fid) ju betrügen. Vetrügt er ffft aber nicht, fo fanu

bod; fein 2Sort nur beut eben fo ^rt'Dilegirten etwaS fagen.

©eßwegen ift große Vorßftt nötf;ig. ©oft genug pbifofopbirt.
Hört nun, wic'S unS geht. @ut, baS Wirb euch freuen. 2Btr

finb wobf, finb aud; naf; bei fo weit eingerid;tet, als wfr'S bis

auf fünftigeS 3ahr fein wollen" u. f. w. Sluft in ben folgen*
ben Vriefen jeigt ßft Sd;toffer (um auf feine äußere ScbcnSge*

fd;id;tc jurücfjufommcn) mit ben neuen Verhältniffen in «Karls*

ruhe aufrieben. Selbff bie Slbl;ängigfeit Don feinem gürßen
brürft ihn niftt, unb giebt ihm Slntaß, feinen Sftweijcrfrcun*
ben ben Sert ju lefen. „Wit Giterin gürffent;aß, ihr guten

©ftweijer (fo fd;reibt er unterm 8. ©ecember 1787 aus «Karls*
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Manches heißt Mysticismus, was keiner ist. Je nachdem
eines Menschen Organ plumper und steifer ist, jc nachdem fchcint

ihm mystisch, was oft bloß gemeine Empfiudungsphilofophic.
Nicht jede Natur giebt Laut auf dcn Strahl dcr Sonnc! Abcr

doch auch das ist richtig, daß so lang wir nicht bestimmt wisscn,

welche Idee, wclchcö Bewußtsein uns durch unsre

Imagination gcgcbcn worden ist, wclchc durch unscrn Sinn,
(sei der Sinn innerlich odcr änßcrlich), so laug laufcn wir
große Gcfahr, nns und Andcrc zu bctrügcn. Ich suchc dic

Wahrhcit nicht, wo die Philosophen ste gewöhnlich suche», in
der Uebereinstimmung des Realen mit unserm Bewußtsein, ich

suchc sic in dcm Bewußtsein des innern Princips, woher uns
die Ideen kommcn. Gewöhnlich pflegt man alle solchc Ideen,
von denen wir das Princip nicht wissc», dcr Imagination zu-
zuschreibcn. Ich glaube, man thut darin unrecht. Allein ich

kann das nur überhaupt sagen, und wage mich nicht, in jedem

einzelnen Fall darüber zu cntschcidcn. Der unvorsichtige My-
siicist entschcidct, und da er, wenn nicht dieser oder jener ein

besonders privilegirter Mensch ist, keinen Grund in sich hat,

wonach cr cntschcidcn kann, wie wir cincn habcn, wenn wir
zwischen (der) Jdce, die aus dem Sinn kommt und (dcr)
Idee, die aus der Phantasie entsteht, einen haben: so läuft er so

oft Gefahr, sich zu betrügen. Betrügt er sich aber nicht, so kann

doch scin Wort nur dcm cbcn so Privilegirten etwas sagcn.

Deßwcgcn ist große Vorsicht nöthig. Doch genug philosophirt.
Hört nun, wic's uns gcht. Gut, das wird euch freuen. Wir
sind wohl, sind auch nah bei so weit eingerichtet, als wir's bis

auf künftiges Jahr sein wollen" u. s. w. Auch in den folgenden

Briefen zeigt sich Schlosser (um auf seine äußere Lcbcnsge-

schichtc zurückzukommcn) mit dcn neuen Verhältnissen in Karlsruhe

zufrieden. Selbst die Abhängigkeit von seinem Fürsten
drückt ihn nicht, und giebt ihm Anlaß, seinen Schweizerfrcun-
den den Tert zu lesen. „Mit Euerm Fürstcnhaß, ihr guten

Schweizer (so schreibt er unterm 8. December 1787 aus Karls-
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rubc) t'ff'S fo eine Safte. 3br l>abt reftt baß ihr feinen (gür*
ffen) woUt, ü)r nämlich, bie 3(jr St;eif am Vürgerreftt habt,
aber eure Vauem unb eure fteincn Vürger benfen oft etwa

Don Gud), wie ibx Don ben gürßen benft. ©laubt mir, ein

Wann, ber befd;eibcne Slnfprüche an bic Söeft maftt unb ber

fein ©fürf nid;t an gürßengttnß unb Slbelgunft ju hängen

braucht, lebt fo frei unter ben gürßen, fogar im ©teuft ber

gürßen als ihr. 3d) bin, wie ibx wißt, aud; ein geborener

Rcpubfifaner, aber ift lebe hier fo frei afS in granffurt.
Wein ganjer 3u>aug beßebt barin, baß ift aüe Sage einen

Haarbcutd unb Schub unb Strümpfe trage unb manchmal

mit anbern Seuten effen muß, als mit meinen «Kinbern. ©aS
StllcS mußt' id) in granffurt auft. ©aß id) niand;maf arbei*

ten muß, wo ift niftt WoUte, bafür befomme id) ©cbalt. 3hr
müßt auch oft correfponbiren, wo ihr niftt woUt, um eurer

35rocente willen, ©aß id) täglich Doruebmere Seute Dor mir
febe, als id) bin, baS tbut mir nid;tS; fo wie id) hoffe, baß

cS meinem Vebienteu aud; nicht weh tbut, baß ift Dornchmer

bin als er tt. f. w. Sllfo, calculfait! bleibt cS, Wie eS beut

ju Sag bleiben muß. Halte rein in beiuem HauS, baS Ucbrige

geht immer fo feinen ©ang wie'S fann." 3u biefer monard;ifd)eit

©eftnnung will bann freilich nicht ganj ffiinmen, waS Sd;lof*
fer (bei Slitfaß ber enblifteit Grwäblung Saraßn'S in ben gro*
ßen Ratb) tbut unterin 3. Slprit 1788 fftreibt: „Wan müßte
ein großer Storfßfrf; fein, wenn man niftt lieber ber jweibjtit*
bertfte Sljeil ber Obrigfcit einer Gttrcr GantonS, als ber Wi*
nißer beS erßen «Königs fein wollte. Sllfo berjlifteS ©lürf ju
Gurer neuen Gbarge, unb auch ©lürf Guernt Stanb, baß

er wieber einen brapen Sftweijer ju feinen Häuptern jäblen
fanu."

Ueher SftlofferS wiffenfftaftfifte Slrbeiten in Karlsruhe,
bie ^3olemif gegen bie Verliner Slufffärer, feine Sftn'ft über

^Pebantcrie unb ^ebanten, ben Seutf;eS unb SlnbereS, fowie über

fein öffentliches unb politiffteS Sßirfen, fein Verbältniß ju

84

ruhc) ist's so eine Sache. Ihr habt recht daß ihr keinen (Fürsten)

wollt, ihr nämlich, die Ihr Theil am Bürgerrecht habt,
aber eure Bauern und eure kleinen Bürger denken oft etwa

von Euch, wie ihr von dcn Fürsten denkt. Glaubt mir, ein

Mann, der bescheidene Ansprüche an die Welt macht und dcr

sein Glück nicht an Fürstengunst und Adelgunst zu hängen

braucht, lebt so frei untcr den Fürsten, sogar im Dienst der

Fürsten als ihr. Ich bin, wie ihr wißt, auch ein geborcncr

Republikaner, aber ich lebe hier so srci als in Frankfurt.
Mcin ganzer Zwang besteht darin, daß ich alle Tage cincn

Haarbcutel und Schuh und Strümpfe trage und manchmal
mit andern Leuten essen muß, als mit meinen Kindern. Das
Alles mußt' ich in Frankfurt auch. Daß ich manchmal arbeiten

inuß, wo ich nicht wollte, dafür bekomme ich Gehalt. Ihr
müßt auch oft corrcfpondircn, wo ihr nicht wollt, um eurer

Procente willcu. Daß ich täglich vornehmere Leute vor mir
sehe, als ich bin, das thut mir nichts; so wie ich hofft, daß

cs mcincm Bcdicntcn auch nicht wch thut, daß ich vornchmcr
bin als er u. f. w. Also, calcul fait! bleibt es, wie es heut

zu Tag bleiben muß. Halte rcin in dcincm Haus, das Ucbrige

geht immer so seinen Gang wic's kaun." Zu dieser monarchischcn

Gcsinnung will dann freilich nicht ganz stimmen, was Schlosser

(bei Anlaß dcr endlichen Erwählung Sarastn's in den großen

Rath) ihm unterm 3. April 1788 schreibt: „Mau müßte
ein großer Stockfisch sein, wenn man nicht lieber der zweihundertste

Theil der Obrigkeit cincr Eurer Cantons, als der

Minister des crstcn Königs scin wollte. Also herzliches Glück zu

Eurer neuen Charge, und auch Glück Euerm Stand, daß

er wieder einen braven Schweizer zu seinen Häuptern zählen

kann."
Ueber Schlossers wissenschaftliche Arbeiten in Karlsruhe,

die Polemik gegen die Berliner Aufklärer, seine Schrift über

Pedanterie und Pedanten, den Seuthes und Anderes, sowie über

sein öffentliches und politisches Wirken, sein Verhältniß zu
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gorßer unb anbern ©riebrten beS 3aljrbunbertS, Derwcife id)

auf RicofoDt'uS. Rur noft ein SBort jur weitem Gbarafteriftif
beS WanneS ertaube ift mir auS einein Vrief an gorftcr
anjufiihrcn Dom 3. Sluguff 1792: ,,©ic Varbarei beS «Kop*
feS fürchte ift niftt, aber bie Varbarei beS HerjenS. ©aS
Storfen beS ©efübIS ber ebfern Seelen, ber falte Ggot'SmuS,

ber Vorbote unb bie golge ber SffaDcrci, bie Gingcfftränft*
heit, Gingefftnürtheit beS HerjenS, baS mein Sicher! iff mir
ber gefäbrliftffe VarbariSmuS, in wdftem Weber Sitgcnb, nod)

Wannjjeit, noft ©enie, noft Religion, noft Wcnfdjengenuß

empor ffreben fann."
©ie Vriefe an Sarafin ffoffen Don «Karlsruhe auS fettner

ats Dom nähern Ginmenbingen; bod; blieb Sftloffer burft
treffet immer in Verbinbuug mit SfUent, waS baS Saraffn'frhe
HauS betraf. 3m 3aljr 1794 befud;te er auf längere 3eit bie

Sftwrij unb feine Sftweijerfreunbe. Vafb barauf fam er nad)

Slnfpad), fpäter nad; Gtttiit, lehrte aber ein 3abr Dor feinem
Sobe wieber in feine Vaterffabt granffurt jurürf, wo er ben

17. Oftober 1799 ffarb.

Gine ber mcrfwürbigßen $erfönlt'rf;fet'ten, bie unS nod; ju
fietrart;ten übrig bleibt, unb für beren ©efftübte bie Saraffn*
fften Ottetteit bcfonbcrS rcid;lid; ffießen, jum Sfjeit aud) ffton
für bot ©rurf benügt worben finb, ift bie beS böftft genietten,
aber unglürffefigen ©iftterS

i *«3-
©ie neuere 3eit hat beut im Gfenb unb ber Vergeffenbeit

geftorbnen ©iftter wieber bie Stiifincrffamfcit gefftenft, bie

feine $erfon fowohf atS fein Sftirffat Dcrbient. ©ötf;e, ber

ifin gegen Gnbe feines Straßburger SlitfenthalteS fennen lernte,
macht unS Don ihm (im eifften Vud; dou ©ifttung unb Söabr*
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Forster und andern Gelehrten dcs Jahrhunderts, verweise ich

ans Nicolovius. Nur noch ein Wort zur wcitcrn Charakteristik
des Mannes erlaube ich mir aus einem Brief an Forster
anzuführen vom 3. August 1792: „Dic Barbarei des Kopfes

fürchte ich nicht, abcr die Barbarci des Herzens. Das
Stocken des Gefühls dcr edlern Seelen, dcr kalte Egoismus,
der Vorbote und die Folge dcr Sklavcrci, die Eingeschränkt-

hcit, Eingeschnürtheit des Herzens, das mein Licbcr! ist mir
dcr gefährlichste Barbarismus, m wclchcm wcdcr Tugcnd, noch

Mannheit, noch Genie, noch Religion, noch Menschcngenuß

empor streben kann."
Die Briefe an Sarasin flössen von Karlsruhe aus seltner

als vom nähern Emmendingen; doch blieb Schlosser durch

Pfcffcl immer in Vcrbindung mit Allem, was das Sarasin'sche

Haus betraf. Im Jahr 1794 besuchte cr auf längere Zeit die

Schweiz und seine Schweizerfreunde. Bald darauf kam cr nach

Anspach, später nach Eutin, kehrte aber eiu Jahr vor seinem

Tode wicdcr in seine Vaterstadt Frankfurt zurück, wo er den

17. Oktober 1799 starb.

Eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten, die uns noch zu

betrachten übrig bleibt, nnd für deren Geschichte die Sarasin-
schcn Quellen besonders reichlich fließen, zum Thcil auch schon

für dcn Druck benützt wordcn sind, ist die des höchst gcniclleii,
abcr unglückseligen Dichters

Lenz.
Die neuere Zeit hat dem im Elend und der Vergessenheit

gestorbnen Dichter wicdcr die Aufmerksamkeit geschenkt, die

seine Person sowohl als sein Schicksal verdient. Göthe, der

ihn gegen Ende seines Straßbnrger Aufenthaltes kenncn lernte,
macht uns von ihm (im eilften Buch von Dichtung und Wahr-
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