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EINFUHRUNG 

In dcr Germanisch-Romanischen Monatss ch:cift sagt Sengle 1) 

in seinem Artikel 11Morike-Probleme 11
, dass es nach dem zweiten Welt 

krieg zu einer 11Morike-Renaissance 11 gekommen ist. Prawer 2) hat be

tont , dass dies ni cht nur fr Deutschland , sondern auch fUr das Aus

land gilt . Nach Hollerer 3) wird Morike langsam fUr die Weltlitera

tur entdeckt, mehren sich die Stimmcn? die seine Gedi c_1te in Zusam

menhang mit dem Anbruch einer a bendlandi s chen Bewegung in der Lyrik 

sehen . 

Die Forschung der Jahrzehnte vor und na ch dem zweiten Welt

krieg hat das frUhere Bild eines gemU.tvollen s chwabischen Pfarre r

Dichters, das van der Sicht des Idyllisch-Geborgenen her interpre

tiert werden musste , gevandelt in das Bild eines Dichters mit star

ken myst ischen und damonischen Zligen . J edoch sind Sengle 4) und 

RUsch 5) der Meinung , der Dichter konne van dem "dunklen Grunde", in 

dem er nach der neueren Forschung wurzelte und dem er verhaftet ge

blieben sei , gelost werden und mit Vorteil in mancher Hinsicht wie

der "entmythologisiert" werden. 

Sengle sieht die Aufgabe der Morike-Forschung in der Losung 

der Frage , 11 0b denn diese Morikes che Heiterkeit wirkli ch Flucht, ob 

sie nicht vielmehr 1 unerklarbar tiefe Herzensfreudigkeit ' (Maler 

v/ Nolten) ... 
1) Sengle ,F. Morike-Probleme . In: Germanisch-Romanische Monatsschrift. 

Neue Falge , Bd. . 2; 1951/52, p . 36 . 

2) Prawer,s.s. Morike und seine Leser . 

3) Hollerer , W. Zwischen Klassik und Moderne ••• , p . 324 . 

4) A. a.o ., :p . 4o . 

5) RUsch,E . G. Christliche Motive in der Dichtung Eduard Morikes . In: 

Theologische Zeitschrift . 11 . Jg.; 1955, p . 213. 
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Nolten) bedeutet , also ebenso fest ~ie das Grauen in der Secle des 

Di chter s begrUndet ist , wenn ni cht noch feste r •• • " 1) . Die vorlie

gende Untersuchung bestatigt, dass der "dunkle Grund" bei Morike vor

handen ist und ni cht widerl gt werden kann . Das Ausloten der Tiefe die

ses Grundes bringt jedoch auch eine zweite , entgogengesetzte Seite 

von des Dichters Wesen ans Li cht i sein Streben empor zum Tag . Dieses 

Streben wuchs bei dem Dichter allmahli ch zu einer Kraft heran , die 

der Nachtseite seiner Natur Uberlegen war . Es war aber cine Vorbedin

gung , dass der Dichter erst zur Erkenntnis seiner wahren Natur ge lan

gen und den Weg zum KUnstlertum beschreiten musste. Sobald er so weit 

gekommon war, dass er sich auf das Spiel hochsten Ranges, auf die 

Kunst , verstand, konnte ihm die Unteruerfung des negativen Pols sei

nes Wesens gelingen . 

Das Versta.ndnis der wahren Kunst musste aber durch Kampf 

und Opfer errungen vrcrdon . Im Laufe der Jahre kam der Dichter '3U d8r 

Uberzeugung, dass das r ein Menschliche und das K s tl 'J:::-ic::r:r.0 :i.n K':' r • 

flikt geraten . Die Unzulangli chkeit der menschlichen Natur erfuhr er 

besonders in der Unbestandigkeit der Liebe zu Frauen, die Treulosjg

keit zur Folge hatte . Dieses Grunderlebnis 1iderspiegolt sich schon 

in seinen ersten Gedichten . 

Das Thema von der Unbest'ndigkeit der Liebe und der Vergang

li chkei t des Liebesglucks kommt in de r Dichtung Eduard drikes immer 

wieder vor . Aus seiner Lebenstiefe trieb die Erfahrung der Unbest n

di gkei t ie eine perennierende Wurzel in vcrschiedenen Jahron immer 

neue Schosslinge empor . Die Unbestandigkeit, die de r Liebe in ihrem 

Sosein mitgegoben ist , :urde bei jcder neuen Liebesbegegnung von dem 

Di chtcr crfahr en und er litten , Uberdacht und in Dichtung umgesetzt . 

vi/Dass • • • 

1) Sengle , F . A. a . O. , p . 40 
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Dass die Unbestandigkeit eine Rolle in einigen von M'orikes 

Gedichten spielt, hat schon mancher Morikeforscher bemerkt . Dass die 

Erfahrung der Unfahigkeit zur Treue ihre Entstehungs- und Entwicklungs

geschichte hatte und dass sie si ch als Leitmotiv in Morikes Werk auf

spUren lasst, ist bisher no ch nicht genUgend berucksichtigt worden und 

wird hi er wohl zum erst en Mal hervorgehoben und ausgearbeit et . 

Eine Untersuchung, wio die vorliogende, erweist sich flir das 

Leben und Dichten Eduard 1forikes als in mancher Hinsicht aufschluss

reich . Neue, bisher unbekannte Seiten und Schicbten im Wesen des Dich

ters kommen ans Licht, die dazu angetan sind , das bisherige Bild des 

Dichters , als sei er dem Negativen in seinem Wesen ~usgeliefert, in 

gewissem Masse aufzuheben oder doch in die richtige Perspektive zu set

zen. 

In seinen Jugendjahren geht Morikes Gedi cht no ch aus der un

mittelbaren Lebenserfahrung "vonstatten", wird das Erlebnis sofort ver

dichtet . Das Erlebnis ist ihm wi chtiger a ls dessen dichterische Gestalt . 

Obschon bei dem jungen Dichter Dichtung und Wahrheit nicht auseinan

derzuha lten sind , macht sich Morikes Eigonart schon bemerkbar . Spater, 

als sein Ende s chon imminent ist, wird dann einmal erlcbtes GlUck aus 

der Erinnerung oder traumend heraufbeschworen . So werden Erinnerung und 

Traum zu unausweichlichen Medien, vergangene Wonne in der Gegenwart des 

Gedichts wieder wach zu rufen . 

Weil der Dichter s chon b0i der gegenwartigen Liebe um ihre zu

ldinftige Unbestandigkeit und um ihren Schmerz wciss , entflieht er der 

Gegenwart und sucht die Vergangenheit auf, wo die Liebe nicht der Ver

ganglichkeit ausgesetzt ist und schon Gestalt geworden ist . Bai die

sem Verfahren tragt schon der erste Blick, den er auf ein Madchen wirft , 

die Zeichen dcr Unbestandigkeit . In dem Benehmen des Ma.dchens , das sei-

vii/nerseits das •·• 
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nerseits das Empfindon hat, der Mann gohe nicht auf ihre Liebe ein , 

glaubt er dann Anzei chon i hr3r Treulosigkei t zu spUre_ und fllicht et 

mehr und mehr in die Erin..~erung . Aus diosem Trugsc1luss ergibt sich 

die Tragik seiner or s ten Jugendliebe . 

Bei der zwei ten Jugendliebe ,7ird dem BedUrfnis seiner See le , 

in seinem Wesen verstanden zu werden, entgegengekommen . Das wandernde 

Madchen, das ihm die Verkorpe rung der tiefsten Weltstrome und der r o

mantischen Poesie zugloich bildet , kann ihm jedoch nur dann zum Geni

us seiner Kunst warden, wenn er s ich van ihm trennt und es in der Er

innerung als Idealbi ld vcrhimmeln kann . Durch Verzicht im menschli

chen Ber8i ch glaubt or seinem We sen treu zu bleibon und Nur- KUnstle r 

zu \Verden . 

Der Liederzyklus und andere Gedichte , die auf dieses Erleb

nis folgen, s child0rn die Begegnung mit dem Wesen und Schicksal der 

Liebe , mit ihrcr Seeligkeit und ihrer Schuld . Es ist die Erfahrung des 

Dichters, dass derjenige, der einmal die Liebs verkannt und abgewie

sen hat , nun umgekehrt von ihr v crlassen wird . Die pilgernde "hcilige 

SUnderin" wird in Morikes Dichtung zum Symbol dor vcrlassenen, heimat

loscn Liebe, die sich durch sein Vers chulden von ihm abwendet . Die 

Treulosigke it und die Schuld liegen aber noch vicl ti efer: statt mit 

der Liebesabsago s 0in0r Dichtung 0in immervr~hrendes Ideal geschaffen 

zu haben , hat er sich wahr s cheinlich eine vielseitigere Entwi cklung 

verscherzt und ist so auch seiner wahren Berufung, Nur- KUnstler zu 

sein , treulos geworden . 

Nach dem Abbrechcn des zweiten Liebesverh~ltnisses sucht der 

Dichter Heilung in der Natur, muss aber erfahrcn, dass die notwendige 

Gemeinschaft mit der Urquelle und Urmacht des Leb0ns ihm durch die 
11 unseligc" Liebe zum M!tdchen verloren gegangen ist . Der Versuch, durch 

viii/ volliges • • • 
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volliges Aufgeben dos Selbst in der Liebe zum All aufzugehen , misslingt 

ebenfalls . Die RUckkehr zur Natur- und Liebesharmonie der Jugend ist 

auch nicht mehr moglich und der Erlobendo fUhlt sich ausgest osson , ein 

verloroner Dichter v~rloroner Liebe. An Stelle der irdischen und ewi

gen Gemeinschaft ist die kosmi s che Einsamkeit getreten . Der Dichter 

wird si ch doss en bewusst, dass sein eigcmos Wes en daran s chuld ist, 

dass die ungohemmte Gemoinschaft mit der ewigen Macht dor Liebe ver

loren &egangen ist. Die Notwendigkeit seiner Troulosigk eit zum Men

s chen , zur Liebe und dadurch zu seinem Dichtertum empfindet er als 

Schicksal . Trotzdem wird er das SchuldgofUhl nicht los: in den spate

r en Nat urgedi chten diesor Zoit wird die v arlassene Goli ebte zu einer 

Rachegestalt , die mit dem elemontaren Bestandtoil der Natur gerUstet 

ist und den Treulosen v ~rni chtct . 

Nachdem or das Wis s en um die Unbcs t andigk:oit der Beziohungen 

zwischcn dem Ich und dem Du dicht erisch ausgosprochen hat, kann der 

Dichter auf die neue Liebe zu Luise Rau eingehen. Schon in dem erston 

Brief an di e Braut finden sich ZUge, dio in di eser Liebe ontscheidend 

sind i das ZurUckcinken in die Erinnorung , die Vergoistigung do s Vor

halt nisses und der Goliobten und di e Furcht vor dem Znde der Liebe . 

Mit dor Flucht in di e Erinnorung und mit der Vorgo istigungsaktion ist 

er dabei , vorsorglich cine Schutzmauer zu baucn. Dass Morike sich vor 

dem ~nde fUr chtot und dass cs donnoch kommt -- zum Toil oben wegon sei

ner Schutzmassnahmon - das i s t da s Schicksal und die Tragik di osar Lie

be . Dass seine Treulosigkeit un o~ollt und durch di e inharente Not 

w2ndigkGit dos Dicht ortums bodingt ist, lasst sich nirgends doutlicher 

zeigon als in dor Liebe zu Luis o Rau . 

In dor Verarboitung des eigenen Jugonderl ebens in einem Bo

kenntnisroman , in den all o Nuancen des dichterisch0n ·Nes 0ns und der 

dicht orischen Erfahrung aufgenommon warden , findct die Jugendepoche 

ix/des Dicht ers 
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des Dichters ihren Abschluss . Das Urthema dcr Dichtung ~ird das Pro

blem der Treue gegonUbcr dem ti3fs ten Wcscnsgrund . Nach der Bcrufung 

zum KUnstler wird Nolten als Mann auch KUnstlcr, nicht abcr Nur- KUnst 

lcr . Die Einsamkeit, die anfangs infolge Armut an irdischen GUtern go

g9ben ist und die standigo Vcrtiefung in den 3igenen Wcsensgrund ge

hcn ihm in seinom Wcrben um dio Vlel t mi t ihren "Li ebcsgabcm" verloren . 

Der Abfall von ElisabGth und di e Vorlobung it Agnes bedeut~t "Untreue" , 

denn in der Falge st ollen si ch a llmahlich Sch~ chung der Schopfer

krafte und Isolierung von seinem '.'.'esonse;rund ein . Wonn der Mensch ge

gcm den oigcn(3n ~:!os cnsgrund vc r s tos s t , gofahrdct er soin Selbstvertrau

en und seine Bczichungon zu anderon Mans chen . Auf dieser Grundlago <mt

wickelt sich der Roman. 

Dor pos itive Bcfund des Romans , dass dem Lebon nur standgo

ha lton werdon kann, Honn dor Dicht cr dcr Unbostlindigkeit der Empfin

dungen mit dcr Treuo zur Dicht erborufung zu begcgncn weiss , wird fUr 

den Di chter in den folgcndon Jahren bes timmond . Dabci kommt ihm eine 

zwoite Soito seines Wosons zuguto: die Fahigkoit , das zUgellos frcie 

Supjekt in die f osto Form einzufn.ng::m . W.:mn der Di ch tor oinmal wiedcr 

da s Motiv von Trcue und Trculosigkoit in seiner Kunst aufgrcift, ist 

cs moist verdcckt und dor Kunstform unt 3rgeordnct , die ihm auch die 

ersehnto Geborgenhci t gcv-r11hrt . Da s Noga ti ve wc icht dcm Posi ti ven , in

dem s i ch der Dichtor daran macht , das D monischo zu unterdrOck0n und 

eine neuo Haltung des Optimismus und dos Glaubons q n menschlichcn Be

zi ehungen zu bogrUnden . 

Allmahlich tritt oin Uborgang zu ciner Kunst ein, die das 

Gros s e im Kloinen zu off enbaron verst oht . Die li ebevollo Boobachtung 

des Geg3ns t andos, in dem sich dem Dicht c r di e Natur offenbart , ermog

licht das Durchdringon zum Welt cngrund und die dicht orischo Gestal-

x/tung des ••• 
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tung dos Mythischon . So orringt or mit oinor bcwuscton Kunst , in dor 

des Mass immar m"hr an Stolle des Ungohommt - Lyrischon tritt, das , was 

ihm in seiner roms.ntisch-dionysiscl1on Zoi t v crsagt blicb und s o vcrmag 

8r aus seincm boscheidonan abor s icher on Winko lchen der Dichtorbcrufung 

di e Tr ouo halton . ~~ wird so di~ rcino Kuns tproduktion zu scinom cr

ston Anliog0n . Dor Dicht cr mus 8tc erst das Vorstandnis fUr die wahr c 

Kunst orringon 7 bovor ~r mitt ols dos Spi ~ls hochston Ran6~s zur Ubcr

wi ndung ;::o in2;:; 11 dunkl on Grundos" g:) lane;cn konnt (., . 

Zu Anfang oincr spaton Liobosbindung vGrhorrlicht der Dichter 

dio Trcuo und Kouschhoit dor wahr3n Liobcndcn und vcrsucht so die Lie

be ihr J r Problomatik und Gcfahr zu ~nthobon . Eino Morikeoche Urcrfah

rung kchrt j odoch zurUck: cs ist i hm durch seine dicht 3rischo Anlage 

vor:1Chrt , seine Sehm:ucht n ch Gcmoins chaft in dor volligon Hingabe 

an cincn anclcron Mcnschcn zu stillon. Liobc und Treuo sind nur in 

Gott fUr immor e i ns gcn:ordon . Dor Dichtor ,-.ciss nun, dass die monsch

licho Lieb~ durc. die Unbost ndi gkuit dos GofUhls bodroht i s t. Deshalb 

vcrz0iht or und nimmt die mcncchlichcn Schwachon in Liebe hin . ircnn 

auch mi t verh::i. l tonom Sch .::r z, v r.; r mag \.., r s ich humorvoll da rUber zu or

hcben . 

Und ~och bcs chaftigt die Wonno und das Leid des Nur-KUnst -

13r - Soins don Di chto noch in scinon spaton Jahron . Gegcnspicler der 

Gnade des r cinen KUnstl ortums wi r d nun die 6.rf ahrung von dcr unauf

haltsam cntrinncnden Zcit und dcm laucrndcn Tode . In dcr standigcn 

Bonaltigung des Untcrgrtlndigcn, in dcr vorbohaltlosen Treuc zur Dich

terb.'.) rufung, kann sich der KUnntl er ausgobon und gcwissor manscn kUnst 

l 0ri s ch den Tod findcn . Doch das Negative , Ub9r dem dcr Soole nun 

noch im frei on s chaffondon Spiel zu s chwobcn vcr gonnt ist , lauort im

mc r unt ,"J rgrUndig i n dor Gos tal t dor in Troulosigkoi t Vorlasscncn und 

kann zu jodcr Zoit wiodor vornichtond an die Oborflacho brcchon . 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ -~ ++ xi/ Bci cinor •·• 
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Bci cinor Unt orsuchung wi o dcr vorliegcndon darf nicht Ub0r

sohen werdcn , dass boi M~rike Lebon und Kunst aufcinander bozogen sind 

wio Inhalt und Form . 11Lob0n und Dichton ::i ind sclt on s o ganz einer Wur

zel (cmt spros son wi c bci Eduard Mariko" 1). In scin0r EinfUhrung zu don 

unv0raffontlichton Brief3n dos Dichters bomorkt Sccbass 2) , os gchor

t on s ol tcn boi oinom Dichter di e Briofc so unzcrt rcnnlich zum Werko 

wic bei Eduard Morike . Deshalb ompfahl os sich, vor allom in den or

sten Kapit cln diosc r Arboit, biographischc Angaben boi dor Interpre

t ation oi nzus chliosson und in oinigcn Fallon vom Lebon zur Dichtung zu 

golangon . Die moi s t en Analys on konnt en j edoch von dcr Dichtung selber 

ausgohcn . 

Di e Ergebnisso der toxtkriti s chcn Untorsuchung , die dem chro

nologischon Aufbau dor vorli ogendcn Unt Grsuchung zugrundo licgt, samt 

Abschri ftcn dcr wichtigs tcn bonutzten handschriftl ichen Fassungcn war 

denim Anhang gegobon • 

• 
Als Toxt grundlage fUr diose Arboi t i7urdc die Workausgab~ G6p-

fe rts benutzt 3) . Obs chon dios o einbandige Edition noch manche Tcxt

und Datierungsfchlor ont h~lt - es di ente boi ihrcr ZuGamrnonsctzung 

Maynes Edition 4) als Vorlago - i s t s i e die volls t~ndigst e und zuvor

lassigsto der nouoron allgomoin er h~l~lichon Wcrkausgabcn. 

xii/ FUr die •·• 

1) Maync,H . Eduard Morike , p. 6. 

2) Mariko , E. Eduard Morike . Unvoraffentlichto Bricfe , hrsg . von 

Friedrich Scobass , p . v . 

3) ~rikc ,E. Edua rd Morike; S~mtlicho Werkc; hrsg . von Herbert G. GBpfert. 

MUnchon, Hanser , 1958. (Ziti ert alsi Gpf.) 

4) Moriko ,E. Morikes Worke; hrsg .von Harry Mayne. Lei pzig, Biblio

gr aphisches Institut, 1909 . (Zitiert als: Mc ., Bd . I, II odor III . ) 
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FUr di:: Bri ::f-:::, do::; D·i. c '.:i t c rs nind die z·::oi :Briofausgab,:m von 

So-::baon 1) vo llst ;_;.d i g und massg..:bond . Fti.r dio Unt0r::mchung vrordo zu

·:,-,il.-:n o.uch d i :.: L)aterc :arL;fauswahl Wc r nGr Zomps 2) sowic auch di e 

~lt ~r on Aus gsbon doc Briof ryoc sols mit v ~r a chi edonon FrGundon und dcr 

Vcrlobt o~ Luiso Rau zuw Vorgl oich hcrang~zogon , 

Obschon ~och z~oifol lib or die ~cnauo Dati~rung c inigor Ge

dichto b:,o t .Jht und a llo rh<'1,ltcnoi1 Bri-:)fC' w2.hr r-; c hc inlicb noch nicht 

aufgofund ::m und v ·J roffo1:tlicht \\'Ordon z i nd , i "'t aus dcm Vorhandcn:m 

doch oin zi cmlich s"::-.cu .::s Bild v on dem Die} t.3r Eduo.rd Mariko bo zUglich 

c ine r 3rfu.hrU1'1 , dor Troulosi t;ko i t :fostzust -::: llon . 

Es muss zum Schluns na chdrUcklich betont vorden, dass oino 

Unt 8r s uchung ,·.·i c, di vorli •Jgonda k c in•Jn A sp:ruch auf Voll s tandi gkoi t 

crhcb::m ka11.n. Das biocr:t;;hi s cho und kUnstlcrischo :Bild doc Dicht •3rs 

i :.=: t noc :1 nicht ganz goklar t . Fortwa r .-:md kommon ncuo Tatsa chon ans 

Licht, di ,, zu n.:;u on Int.:.:rpr c ta.tion ,,.; n u nd anderen G•Jsichtspunktcn fUh

ron . J 0d:Jr !i[or-i_l;:e;for:::ich;;r k ann Gich zufri8don gobon , wcmn cs i m durch 

seine Unt ~rsuchung 6 0l ingt , o i non nouJn Strich zu doro vi olschichtigen 

Bi ld dee ]·cns chcn und des Dichters Edua rd ~drikc beizutr~gen . Einon 

so lchon Boi tra[; 7-;ill dies ::: Unt e: r .Juchung L ~iston . 

1) Morikc ,E. Eduard Moriko . Briofe; hrzg . von Friedrich Soebass . TUbin

gcn , Vunderlich, o , J . (Ziticrt a lsi Scobacs I . ) und [orikc,E . Eduard 

Moriko . Unv oroffontlichto Bri of 0 , hrog . v on Friedrich Seebass. Stutt

gart , Cott a , 1945 . (Ziti •rt als: Scobass II . ) 
2 ) MBriko , E . Eduard Moriko . J3ri ofo; hrsg . von .Vernor Zomp . Mancssc (c 1949) 
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KLARCHEN ID.""UFFER: ERINNERUNG UND TRAUM 

Im Schillcr-Nationalmuscum in ~arbach bofindet sich cin 

Schcrcnschni tt mi t dcm Vcrmcrk "Aus dcm B::.JSi tz dos D.ichtcrs" 1) . Es 

ist cin Bildnis dcr glcichaltrigcn Base Klarchcn Ncuffcr, dcr sogc

nanntcn Jugcndlicbe des Dichtcrs . 

Zwischcn dcm Hause M~rikc in Ludwigsburg und dem unwcit Mar

bach golcgcnon Pfarrhaus Ncuffcr in Bonningen am Nockar bostanden 

herzliche Beziohungcn und die Kinder warcn haufig bcicina.nder . Die 

Vorsetzung des Pfarrors Neuffer nach Bcrnhauson, irn Herbst 1816 , 

machtc dor guten Kamcradschaft dcr Jugcnd nur vorUbcrgehend cin Ende , 

denn mit der Ubcrsicdlung seiner Mutter nach Stuttgart im Jahre 1817 

war Eduard dcm Vorwandtonkrcis wiodcr nahcgerUckt . Die Base wurdo 

dem JUngling allmahlich mchr als cine Spiclgcfahrtin und seine zunch

mendcn GefUhlc fUr sic waron ccht und bostandig . 

Doch s chon im Vcrlauf dor nachston Jahre gabon manchcrlci 

Ahnungen Anlass zu schmerzlichen Gedanken Uber cincn moglichcn Unbe

stand von Klarchons Zuneigung. Vcrmutlich sahcn die Eltcrn bcidersci

tig cine solch frUhc Bindung dcr noch allzu Jug0ndlichen nicht gGrn. 

Der scnsibelc Junge mag schon frUh von der Familio dor Gclicbtcn cinen 

geheimcn Widcrstand cm, fundcn habcn, dcr viclleicht auch damit zusam

monhing, dass or sich in Drach als cin nur mittclmassigor Schiller or

wicsen hattc . Unter solchcn Umstandon nimmt es k3in wundcr, dass or 

mit gohcimem Bangcn immer wioder nach Zoichen von Klarchons Untreue 

aussah . Der Bruder August boruhigtc den fast Siebz0hnjahrigcn in ci

nom Brief vom Juni 1821: "er dUrfe wcgen Klarchen ruhig sein, sie sci 

bei ihnen in Stuttgart gewcscn , habc ihm g0sagt, sie liebc Eduard 

2/noch ••• 

1) Vgl . auch Koschlig,M. Mariko in seiner Welt, pp . 47 und 2o3 . 
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noch und wc rdc i hm s chr 0ib·::n . 11 1) In domaclbcn Monat achri ob or se i 

ner Mutt er, dass or cin Packch :m aus Bc r nhauscn orhalt Jn ha.be , 11 von 

ci nom licben Bri cf o van Kl1irchon bcglcit ot 11 2 ) . Di e Bozi J::.iungon zu 

Bcr nhauson war on s cho i nbar vortroffli ch und doch cohri ob ,Jr i n dam 

er s t 3n Bri ef an Waibling::; r i n dom or Kla rchon orwahnt c , s chon von s e i 

ncm Vorlus t g "Abor noch c i nGn Traum hatt ich damal s , dcr mir traurig 

zoi gtc was ich ochon soit Gi ncm halben J ahro woi ss . I ch na~nt e oi nst 

oi n Wescn mo i n, Yli 8 Du 0i nos Doi n nannt os t g Di r ',var ds gonommcn , a bor 

Du hast s noch , Ich habs auch vcrloron , a b0r t r aurig-r; - donn zu 8inem 

andcrn iat s Ubor gcgangen . " 3) Dor Grund f lir da s anfanglichc Mi sstrauon 

und don s~at r on VJ r zi cht dos Licbendon i ct wahr s chc inli ch in don 

wi odorholt on Bosuc on do s damal i gon Sti f tlers Chri s tian Schmi d in 

Bar nhauscn zu suchon . Schon i n don Ostor fc i ~r tagon dos J ahrJs 1821 

unt or stUt zto or Kl 2.rcho:1s Vatcr i n a- i ncm Soo l s org0amt und os kommt 

a l s aohr ~ahrscho i nlich var, dass dia Elt Jr n damals b0s chlos3on hat 

t on , aus Kla.rchen und dom ontf rnt V::,r~1andt on oi n Paar zu mach,rn . Es 

muss j odonfal l □ oi n Gerlicht von dc r {1Unt r 0uoi 1 Klarchons zu dem Klo

st cr s chUlor gedr ungon so i n und be i di0com di ~ s chmorzvollo Ub0r zcu

gung gouo clct habon , dass i hm di o G·Jl i ebt c f lir i mme r vorlo r.::m so i . 

Wcnn or Kla,rch:m in don Bri :;f1::,n dor FolgGz :d t •:rwahnt , i s t s i c und 

di o Liebe zu i hr zur Romi ni szonz g-wordcn: s i e ~~h5rt s chon dcr Er

i nn0r ung an . 

Di oso Grunds tiri.r:iung l ass t sich aus dom Godicht "Uns chuld" 

( 18229Gpf . , p . 24o ) 4) horausflihl en . Da s Godicht i s t oino All cgorie 

3/ auf di e ••• 

1) Rat h , H.W. Von dos Kna ban , d0r mir s o licb var , f r i s chgrUnendem 

HUge l , p . 5 . 

2) An di e Mut ter, don 25 .J uni 1821; Soobass I , p . l . 

3) An Waiblinger, don 2o . Dc zombcr 1821; Soobass I , p . lo . 

4) Na ch dom l6 . R0chonschaft s boricht des Sc hv_;abi s chcn Schil l0rvcroins 

i s t di e Ent s t ohung auf don 7. J anuar 1822 f .:o tzusotzcn . Mayne I, 

p.476 s tUt zt s ich auf ci nen Druck der die J c.hroszahl 1820 unt or dem 

Ti t el h""t . Der Inh2.lt dos Gedi cht s oiJri cht abGr f lir M5r i kos Entwick

lungss t ufo UD 1822 . 



auf die Unzulanglichkeit des Menschen in dcr Liebe, die ihre Unbest~n

digkeit zur Folge hat. Die Gottin, die zu den Menschen komrnt, muss 

"traurig stchn", sich abwonden und ewig das Geschlecht meiden~ "das 

schaudornd sie gesehn" . De:t trculo~e Mensch ist ihror Gabon nicht 

wort. Uur oinein unschuldvollcn KindG ist os beschiedon, eino Blume 

aus der Gott in Hand zu ,"lrhal tcm, ohno dass es abcr anfangs woiss, wo

rum cs sich handolt~ 

Doch or kennet erst dio Gabe 

Wenn sic aufgehort zu blUhn. 

Erst wcnn sic dcr Vergangenheit angch5rt, wird der rUckblickende 

Dichterknabo sich d0r Li~besgabe in ihrem vollen Wert bewusst. Sie 

ist unwiderbringlich verschwunden, vcrblUht, und die liebespendende 

Gottin wird nie wieder zurUckkehren . "Aus der Gnade dor Liebe wird 

di e Tragik der Liebc . 11 1) . 

Der Boden ist s chon vorboreitct fUr seine Raltung in den 

folgenden Gedichton . Das Verlorene ist in der Gegenwa~t nicht mehr zu 

geniessen, aussor woes in cinom Traum vcrgcgenwtlrtigt werdcn kann. 

Das orsto dom Freundo Waiblinger Ubcrschickt-:, "Liedchcn" 2), 

"In der HUttc am Borg" (1822; Gpf., p.273) 3), berichtct von so einer 

Traumbegognung . Das Godicht ist iicinor Ublcn 1fachricht II zufolge cmt

standen "und das, dass Gs mir aus dcr Seelo floss, ist ' s allein, was 

dicsor Kleinigkoit oinigen Wert gibt; die HUtte ist dioselbe von der 

ich dir schon gcsagt 11 4) . Der Inhalt der verstimmcndcn Nachricht wird 

achon in don arstcn Vernzoilcn angodoutGt, wonn dcr Urnchcr Klostcr

schUler den Grund fUr den B3such boi der HUtto mitteilt~ 

4/ Was ich ... 
1) Wiese,E.von . Eduard Morike, p.145 . 

2) An Waiblinger, den 12.Fcbruar 1822; Seebass I, p.11. 

3) Mc .I , p.482 gibt die Hs. falsch als Ha vii,9, statt~ Po,9. 

4) An Waiblinger, a.a.a. 
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Was ich li0b und v:as ich bi tte , 

Gonnen mir die Menschon nicht , ••• 

Bericht von verstarkt0m, W3.hr:rnhsinlich ausgesprochenem Widorstand 

aus Bcrnhau.son muss ihm zu Ohren gekomman soin . 

Einc oigenartigc Mischung dcr Zciten ist bemerkonswert . 

Nach der Prasensform in den erston drzi Stror,hcn v1ird das Ganze durch 

die Vcrwcndung der Vergangenh~i tsform in der viorten Stro j_)he in cine 

Erinnerung V'1rwandolt . Sobald die "liebliche Gosta1t 11 erschoint , gc

hen Gegonwart und Vcrgc.ngcnhoi t in oinandor Uber, als ob der Dichter 

sclbst i~ Unklarcn ist , ob cs s ich hicr um Traum oder Wirklichkeit 

handelt . -'-"rst in dcr l citz t~n Stroph.J kommt 0r zur Erke_mtnis der 

unabanderlichen Wahr cit~ 

-Freundlich Bild im himmalblauon 

Klcide mit dem Silborsaum l 

ifordc nimmcr so dich schauon, 

Und mich tauschte nur cin Traum . 

Die Erscheinung des M dchcns wird durch den Traum in die Gegcn-

wart gerlickt , e.ber z1.~glsich ist schon in dem Durchcinander von Ver

gang0::1hei t und Oogonwart der Z:veifol Ube r den handgraiflichcn Besitz 

ausgasprochen . Obs chon auch die Vorgangenhcit in den Traum cinbric t, 

gohort das ][ dchem ihm noch , in dor Wirklichkoi t ist die Ahnung sei

nes Vcrlusts vorder~rUndig. Erlebtcs GlUck wird in cine Zoit, wo 

schon ihr Ende imminont ist, heraufbcschworon . Das Zusammcntreffen 

im Traum ist nur ein Wunschbild , kcine 3rinncrung von gemcinsam Er-

Das Bcnehmon des llanschon ist Ursachc seinGr TrauGr . Ob jc

doch die Geliebt e auch Schuld hat , wird nicht klar ausg3sprochon . An 

dor gegensei tig:m Annaherung nimmt sic in gleichem Masse t oi l. Sic 

ist 11 froundli ch 11 und 11 schUchtern" und l ...,gt ihrn don Kopf "sanft ans 

5/ Antlitz ••• 



Ant lit z"; or halt 11 dio golL,bt J Randi! und we int c Hur goht bei ihm diG 

Empfindung vi 0l tiofor, do:m in d:)r S0ol i g1:Ji t des Boisammensoins 

s chwingt schon dJr Schmorz um d,:m goahnton Abschi od mi t . Dioso Hal

tung dos Di ch tors in dor Liobo lasst sich v,i odo rhol t boi Mariko fost 

otollon . 

Hat dor hollsehcrisch Empfindsamo bi sho r die Moglichkoit oi

nor ~ntfrmndung geahnt, s o wird sic in dcm dritton Gcdicht, "Erinno

rung'' (1822;Gpf ., p . lo) 1) unz~oidouti6 ausgcsprochon . In den c rston 

Gcdichton hat 0r d.io Unzule,nglichkoi t dos Ivfons ch0n in d,)r LiobG und 

dio Almung , dass dio Goli,Jbto ihm trotz soin0r Unschuld verloron g0ht 5 

allJgorisiort; in dGm dritton Godicht wird das Erlobt o zur blosson Er

innorung . Hioraus i st zu folgorn? dass dao ~ort Benno von Wioses: 

"All3 I,15rikoschc Li obo i st i mmer ::J chon E.rinnerung11 2), nicht fUr die 

erstan Godichto, wohl abor flir das drittc Godicht zutrifft . Dabei s i nd 

die: frUhor .:m Gedichte nicht wi ·, di3sos Godic1.1t als "Abschiodsgodic ,tet1 

3) zu v 0rstohcm . 

Nachdcm Mariko aus s:Jinor L,tzton Ost orvakanz ins S-:.::ininar 

zurUckgokehrt war, s c ri ob or an Waiblingor 4) g 11 Das v:~hrond dor Fe

ricin durch Zcrstrouung allor Art untordri..i.ck:t::: Bewus ::; t so in i st wiodor 

ncu Grwacht ~ verlorGn zu habon, was rnir sons t moin Li obstos \·,ar . -

Si o hat mich wohl Gait oinigor Zvi t nicht m~hr so rocht bofri0digt 9 

abor nun in mein )r Alleinh8i t trat on di0 al ten '!Jrinnerung;m vriodor 

var mich hin , sic wi rd mir u i eder viol li.,bcr und c.nmutig-:i r, und ich 

1:slaub0, ihr Unrocht :;'3tan zu haban 9 wti.nschc 9 j c t z t gloich zu ihr 

zu k5nnen 9 um allcs wiodor gut zu machon , womit ich sia in noin::: r 

6/ falschon 

1) Diesor Untors uchung liogt dio Po- Fassung zugrundo . Sic i Gt dio 

einzig erhaltono Hs . und dor urs prUnglichen wohl sohr ahnli c h . Das 

Gedicht vmrdo in d.or orsten Godichtausgabo erstmals godruckt und im Ja.~re. 

1865 in dio Gpf .-Form umgoarboit0t. 

2) Wioso 9 B. von. Eduard Mariko, p.151. 
3) Zomp , W. Elcm0nt0 und Anfa.ngo 9 p . 22 . 

4) An Waiblingor, den 23. AJril 1822~ Seobass I , p . 19. 
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fal s chon Meinung b .::; L : i d igt o . " Von Klarchons v 0r moint lich0r Untr8UG hat 

er sch0inbar in den Fsriun koino Spur ontd0cken ki:5nnen . Und doch ist 

3iG ihm vcrloren gogang,.m. St a tt tiGr gov~iss en Ub;:; rz.:rngung ist hier bloss 

Almung de::: v ,.:- rlust3 . Dass diese Ahnung bc i Mi:5rike zur Gowisshoi t wurdo , 

zeigt das s :tJat'" r i m J ahr o ontst andono Gedicht ;,Erinncrungn . Beim jungen 

Dicht0r sind Dichtung und W~hrhoi t fast nicht ausoinandcr zu halt n , 

Ein wahres ~rlobnis ~, ird goschildcrt : 0in0n Gang an Kl~rch3ns 

Seit c durch d ie Strasson Stuttgart s . T2.tsachlich war cs auch das letz

t o Ifa l , dass s ic s ich wio Kinder freuton und Arm in Arm unt 0r o inern 

R8gr:mschirm gi:ngon . Das Godicht h~ l t di ) hold0 und wohmUtig;:.i Stimmung 

an d 0r Gronzo von J ugond und Kindhoi•-w f e st . Di a Po-F2.ssung i:mt h1i l t 

Z~ile n , die s,!t or v ~rloron gogangsn sind: 

Wio in einem Foon-StUbchon 

Ganz alloin wir auf der Erdon 

Und du ganz mi r hingcgoben ! 

Di e Brinn:::rung vorno tzt ihn zurtick in di e Zeit d0s vollkomrn..,n en und 

ung.;)t rUbt 0n Zusrn,m1onso ins, da sio ihm noch "ganz ••• hingogo bon;' war. 

Di~ Vorevri 6ung dos go l sbt:m Aug'..:mbliclrn k · rm dom Dichtor nur g ·')lingen 

wenn or i ms t ando i st, das i m Vor gangon.;)n gonosscne GlUck st~ndi g i n 

di e Goge:wr2,rt dos Q3dichts zurtickzuruf an . 11 S0 ist boi Morike Erinnc

rung clas una usv:c ichlicho ]/Ldium, das ihm zur s ublimston Vorgegs m,ar

tigung golobten Lcbons drangt . 11 1) Dor Augonblick dos Toilhabcns goht 

sonst unwid .::irbringlicl1 v orlor .:.m.i das Zurlickgr c ifon in die Vergangen

hoi t mitt olo d e r :E:rinn0rung bodcmtct s chon oin Nicht-mchr-Habon. 11 S ich 

dor Liebe s rinnern ha i ss t zugl3ich, d i e Li e be als bor )its vorlorene, 

0ntgloi t onde , dem Stcrben pr oisgo bondo doch noch bcs itzen und zurtick

rufen . ;, 2) 

7/ Mi t ••• 

1) Kosch l ig,M. MBrikc in se i ner Welt , p.2o9 , 

2) WiesJ , B. v on Eduard Mariko , p .152 , 
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Mit dor Erinncrung wird :nicht nur di o in do r Liobo crlobt o .Vonno vor

gcg0nTT~rtigt . Es kommt der SchmJr z um das Vcrloren0 hinzu . Da a lloG 

Li oben in den moi s t en Gcdichten di osos Dicht or s in di e Erinnorur.g vor

s 0tzt und orlobt wird , cnthalt cs von Anfang an ~chon don Schmorz . 

Ein Woscnnzug des Dicht cr s Hird i n di :)SCr::! Godicht offcnbar . Er 

w i s s Gchon be i m Anf 2.ng dor Li obo um ihro Unbo:.:i tandigkoit und da or 

fUrcht ot den Augcnblick nicht fosthalt ~n zu konn~n , entfli oht order 

Q::,g ,mwart und sucht di o VGr gangenh0i t auf, v✓0 "dio Liebe dcm Strom 

dos augonblicklichen Vor gchons entnommcn und damit unvorrlickba r Ge

sta lt gowordcn" 1) i s t . 

De r Abs chi od boi dcm frcmdon Haus v0r s innbildlicht den Vor

lus t, das Abgcben des ~adchcns an oi non fr cmdon Dritt cn . Dor Junge 

"wankt c ho i mwart s" , l 0er und vi nsam . i:; r i s t dor ti of Ergriffcne , das 

M"dchen dagJgon i s t v or haltni sm· ss i g .~ss iv . ~an hilft os dem Lieben

dcn, das s or di e Gcli obt 9 mit Gabon libers chUtt ot? Sic fUhlt sich von 

ihm botrogcn und vorlasson, da or ni cht di '-' Gogom art voll mi t orL, bt, 

sond0r n von Anfang an i n di -... !_!;r ir.ner ung :flioht. 1'S0i n or ;:; t or Blick 

schon vrar - i n di cnorn s chnor fas s lichcm Sinne - Tr .Julo s i gk cit . 11 2) 

Wann es da rum bci d i csom v:i - boi den folgandcn V8r h ltn i snon zu Miso

v0r s tandnis und B~ trlibni o kommt, kann das schon zum Tcil dicscr ur

s prUnglichcn Schuld zugc3 cl ri cb::m -. .r Jrd,m . 

Das Lob0n so lbs t vor mag er nic_t zu moi s t crn, mc i nt i n dcm 

Ecnohmen des 0ntt1:l.us cht on M dch:ms cincn Bm-rcis i hr or Abf a l ligkei t 

und Trvul os i gk oit zu sohon und f l Ucht et i mmo r mehr in di e Ver gangen

heit . In di 0aom Zirka l s chlus s i nt , nebon den ~usscr en yerso1lichon 

8/ Ver h~ltniss en 

1) Taraba , W. VJ r gangcnhoit und G~genwart boi Zdunrd Morike , p . 2o . 

2) St a i gor , E. Di e Kunot der I nt or pr 3t ation , p . 208 . 
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VcrMUtnissen, dio Tragik in der Liobo Morikos zu Klarchon wic auch 

s pater zu Luise Rau zu suchcn . Soino in dcm Brief an Waiblinger 1) 

g3offcnbarte Unfahigkcit, don V~rlust desse~, das ihm sonst sein 
11Liebstcs 11 war , abzuwondon, obschon dio Mittel da zu schcinbar in sei

ner eigenon Hand liog,,m, ·:ird nun l.'.)icht _,, r verstandlich . 

Dor TUbingor Student hangt ab0r noch trou an Kl rchen , ob

schon er das Bnde ihres V9rhaltnis 3os vorausahnt . Am Anfang des Jah

r os 1823 bostohen noch gut c Bozi ohun6on, denn Eduard schrcibt im Fe

bruar in cincs von Kl1irchons StammbUchorm 0 V0rgiss nicht d::::ines 

dich liebonden Vctt 8rs Eduard M. 11 2) 

In d:.m Ost ,)rf:)ri on b0sucht dc r jungo Student den Jugondfround 

Rudolf Lohbauor in Ludwigsburg und macht die Bckanntschaft dos 

Schenkmadchens Maria Moyer . Er ist durch ihre ungcwohnliche Schon-

hoi t obonso wic durch ihro erst Ernnliche Bolcsonhei t und gehoinmis

vollc Vorgangcnheit betroffen und von TUbingcn aus wochsolt er Erie

fe mi t ihr . In di csero Vcrk3hr ist das au_) tmotiv fUr das AbbrGchcm 

des Vorhaltnissos und di J am Endo Juli 1823 orfolgte V~rlobung Klar

chens mit Chri stian Schmid zu suchan. Sio wollt a von ~duard nichts 

m:ihr wiss::m; or war ihr zum wido1":.' rtig0n Vottor goworden . J) 

In don drGi ]fona ton zwischcn don Forion und KUirch<)ns Vor 

lobung muss das Gedicht "N~-1..chtlichc Fahrt ;, (1823;Gpf.,p . 12 ff .) 4) 

9/ entstandcn ••• 

1) An Waiblingor, don 23 . April 1822; Socbnss I, p . 19 . 

2) Vgl. Cammoror, VI. ZwGi tor fo.chtrag •• • In~ 14 . R.;; chons cha.ftsbericht, 

p .92 . 

3) Vgl . ibid., p . 93 . 

4) Die Po-Fassung u1;;ist nur vronigo unbedout cmde Untorschiodo auf . 
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entstandon sein . In oinom Brief an Ferdinand Jung 1) bericht t der 

Dichter wie or i n Begle itung von seiner Schwestor Luiso und Flad 
11 am frUhon, hoit::rn Morgen" in aincr Kutsche nach Bcrnheusen fuhr und 

wio ihnen ~ine Vi crtelstundo vom Dorf die Chaise des Onkcls, in der 

auch Klarchcn war, zur boidersoitigen Verlegenheit bogegnete . Cam

mor0r 2) hat darauf gowiosen, dass dio Fahrt wi o sic im Gedicht bc

schriobcn wird von TUbingen Ubor die Lustnauer Heide und dann durch 

die ',7a.ldor dos Schonbuchs hinauf auf diG Filder nach :BGrnhaus011, 

Kl rchcns "/ohnort, geht . 

Die urspri.lngliche Uberschrift des Gedichts war "Ein Traum" 

3) . Nur im Traum kann und muss dio Sohnsucht na.ch Wicdorvoroinigung 

mit dor Geliebton ~rfUllt uerden. Das Roisen bodoutot fUr den Dichtor 

7'-'choeli noue 1 ntscheidung3n und grundlcgcnde Andorungon treten an Stel

le des Vertrauten . In dor Abgoschlosscnhoit des Roisowagcns fUhlt er 

oich vor dem standig ~ochsolnden gcborgan~ als Zus chauer darf or an

t c ilnehmend und s ichor durchs Fonsterl0in guckcn und schen wi0 die 

Welt " im lustigon Gewir.1TD.ol" vorbcitanzt . Soino objcktivc Sicherhoit 

ist abcr gofiihrdct i!'ldem 11 oin_Trauorzug11 
-

11 das Symbo l s aincr begra

benen Hoffnungon 11 4) inbotroff KUirchcns - vor don Wagon gcspannt ist . 

Der am Wcgerand steh3nden Bcttlorin wird die ~oldeno Kotte, von der 

Geli cbt on zum G·3schenk erha lt cn , zugowo:r·fen . Si a bindet das Gef!i.hrt 

lo/ magisch ••• 

1) An Ferdinand Jung (1824 ?); Seobass II , p.12. Das von Scebass b ,3-

zweifeltc Datum dos Briefes muss wahrsch0inlich d-3r Sommer 1823 sein . 

Karl war schon in Schaer und di e Boziohungon l asson auf c ine Zeit 

var Klarchens Verlobung schliesson . 

2) Cammercr ,W. Eduard Mariko und Kla r a N~uff 0r. Nouc Unt ersuchungen, 

p . 25 . 

3) Vgl . Mayne I , p . 411 und Po . 

4) Von Nordhoim,W . Die ~insnmkeitsorfahrung ~duard Morikes , p . 132 . 
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magisch und die unerkannte Geliebte gibt sich zu erkennen. Sia hat 

sich, ihren Liebstcn auf die Probe zu stellen, die ZUge dor geheim

nisvollen Nebonbuhlerin Maria gcborgt . Die lcicht hingeworfcne Kette 

wird zum Sinnbild der Treuc und die Geliebtc, die als treulos geschol

ten wurde , crscheint nun als die allein und wahro Treue. Sie darf den 

Jungen fragen: 

Oder wo ist deinc Trcue 

FalGchcs H2rzo 1), falschcs Blut? 

Das GefUhl eines Menschcn,der sich vom Unbest~ndigen bedroht 

glaubt, wird von dcm "armen, holden Kinde" in die Treue zurUckgefUhrt. 

Auch dos M~dchens Bcnehmen ist nicht ganz tadellos gewesen, denn sie 

• • • weinct lange 

Als die s chonstc BUss erin. 

Im TraumglUck werden Vorgangcnheit und Gegcnwart zurUckgolassen und 

die Fortsetzung dcr dort erfahrenen Wiedcrvereinigung, unbegrenzt von 

Zeit und Raum, in Aussicht gostellt . 

Und nun fliegt mit uns, ihr Pferde, 

In die graµe Welt hincin l 

Untcr uns vergeh die Erde, 

Und kein Morgen soll mehr sein 1 

HintergrUndig lauert schon dor 11Morgon 11
; die Angst vor d0r Unbest~n

digkeit und dem endlichen Vorlust der im Traum neugewonnenen Seelig

kcit bricht durch . Nur im Traum ist es dem Dichtcr vcrgonnt, Uber die 

Kluft der Realitat cine BrUcke zu schlagcn. 

In dem nach dem Vcrlobnis Kl~rchens entstandenen Gedicht 

"Tag und Nacht" (1823;Gpf ., p .127 f .) Uberwindct M'Brike die Trennung 

11/ von ••• 

1) Vgl. Po. 
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von Kl1irchen allegorisch. So stark leuchtct aber die Wirklichkeit 

des Eduard-Klarchen Vorh1iltnisses durch, dass der sinnbildliche Fir

nis fast unsichtbar wird . 1) 

Der Knabe sohnt sich nach "seiner Schonen" und mochtc ihr 

seine Gaben bringen, doch flUchtet er in "scin dunkles Haus" wenn 
11 von forno sic gegangen" kommt . In der frUhon Po-Fassung gehort sein 

Harfcnspicl "seiner Throuon", in der spa.toren Fassung dor ersten Go

dichtausgabe seiner "Ungetrcucn". Dioser Trest bleibt dem Mohrcnkna

bon~ "oin frUh gohegtos Lieben: ' ahnt das Madchon wio im Traum. Auch 

des frUhcren Goliebtcn kann si e sich noch crinnern, wonn sie seine 

Gabon erkenntg 

Gl!inzen dann auf allen Wegen 

Schmuck und Porlon ihr ontgegen, 

Dcnkt sic wohl, wor os gobracht . 

Kcina Wiederveroinigung wird mehr horbeigosehnt, viclmehr ist dor 

Dichter zur Erkcnntnis dcr unausweichlichen Wahrheit gekommen und hat 

er si ch damit vcrsohnti die Tronnung zwischcn Tag und Nacht ist un

UberbrUckbar wio die Liebcst r onnung zwischen Knabe und MM.dchcn . 

12/ Aber ••• 

1) Wicse,B. van.Eduard 1f6riko , p.63,verkonnt das Subjoktive im Gedicht 

wenn or das Allegorischo voraufstellt und den'"witzigen' Einfall, 

dcr das naturgosctzliche Verh1iltnis von Tag und Nacht in die 

Stimmung einor z!irtlich - unglUcklichen Liebe umschmilzt" lobt. 

Vgl. hierzu Krurnrnachor,H. Eduard Morike. In: Jahrbuch des Schwa

bischen Schillervereins, p.Jo2, bcim Hinwcis auf Maynes Anm. zum 

Gedicht dass Cammoror, pp .27 und 48 vorglichon wordon mUssog die 

Variante in Po konno als c ine Zwischonfassung vom Jahr 1828 vcr

standen warden und diosc Stolle wordo bei Cammeror "auf die ba

nalsto Weise auf Morike und Klara Neuffers Mutter bezogen11
• 
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Aber jene sind geschieden, 

Sind getrennt, wie - - - (Tag und Nacht) 1) 

Da der Dicht3r sich nun durch die poctischc Beichte von Kl~r

chon bofrcit hat, darf er sich dcr Liebe hingeben ohne den Schmerz 

dor RUckerinnorung und des Vcrlusts zu orfahron. "Der junge Dichter11 

(1823; Gpf., p.14 f . ) ist beim "Liebchcn""plotzlich wie verwandelt" und 

ist imstando das "wirrc Bildornosen" zu b0hcrrschen das ihm beim Na

turcrlebnis vor die Seole gorufcn wird. Das "tief Empfundene" kann 

durch die Liebe Klang und Bild warden ? die Liebe gewinnt an losender 

Kraftr 

Oder, M~dchen, sage mir, 

Bist du gar die Muse selber, 

Die, wic wahre Dichtung pflogt, 

Selbst unwissend, wcr sie soy, 

Mi ch in ihrcn Armon h~lt, 

Dass ich selber, cins mit ihr, 

Nur oin zart Gedicht erschaino? 2) 

Dor Dicht~r ist bcmUht, den Wert des M~dchens fUr seinG Kunst fost 

zustellen. Ihrc 2rscheinung hat nicht nur seiner k:Unstlerischen Pro

duktion genutzt , sondcrn auch doro Wcscntlichcn seiner Kunst: er ver

mag nun die Natur in ihron Uborw~ltig0ndon Wo chselforrnon bildlich 

festzuhalten. Ist das M~dchen ihm auch verloron gegangon, das Wi ch

tigste i st ihm noch erhalten gobliobon: seine Kunst . 

Das Unbcgrcifliche ist darum, dass Morike KlM.rchen im wirk

lichen Leben nie ganz aufgab . Sic war schon eincm anderon versprochen 

und der Vetter hattc hochstwahrsch0inlich nichts mehr zu hoffen . 

Vielloi cht mlisscn seine BomUhungon vom Juli 1823 bis zum Frlihjahr 

13/ 1824 •• . 

1) Vgl. Po, p .42 . 

2) Vgl . Po , p. 29 und Mc.I, p . 456 . 
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1824 vorstandon wJrdcn als ein Vorsuch, si ch vor Klarchcn und ihron 

Eltorn inbctroff Maria Meyer zu rochtfcrtigcn . Aus soincn und dcr 

Schwcstor brioflichon Ausscrungon ist abor orsichtlich, dass es Bduard 

nicht gestattct wurdo 9 sich ~cgon seines Vcrkohrs mit Maria ins ro ch

t8 Licht zu setzcn . 

Oft habon wir don Eindruck, dass er nur um seiner Mutter wil

l0n bomUht ist, die chonaligon froundli chon Bozichungen zu Bornhauscn 

wiodcr herzustollon . ~r zwingt sich zur Froundlichkcit, auch gegon 

dicjcnigcn, die ihn "nicht kenncn noch woll::.m11 1). Das Wort 11 
••• das 

woiss man auch in Bornb.auscn 11 2) ist mit 3rbittorung gcsprochon, als 

ob von dorth0r ohn0 Grund oin Fohlurtoil ausgog~ngon sci. Der Dichter 

ist tiofst bctroffen _und bosorgt um das Urtcil von Klarchcn und ihren 

F2,milionangohBrigon. Klara schri.)b \l~hrcnd cin s ]3;::;suchs bd ihrcr 

kUnftigon Sch~iogcrmuttor in TUbingcn am Neujahr 1824 nach Hause: 

"Den Bduard habo ich noch nicht gosohon und ncrdc ihn auch nicht so

hon .11 3) Eduard zci chnoto am Karfroitag , doml6 . April 1824, wahrond 

or flit seiner Familia auf Bosuch in Bornhauson war - Kl1irchon war 

nicht zu Hause - dic. Kirchc van Bcrnhauson, und di~ Boischrift lau

tcto: "Das Herz knUpft no gorn ans 1iussorc Zeichon seine liobston E:r

inncrungcn . " 4) Am lo . Juli 1824 , oin paar Tagc nach Marias Erschci

nung in TUbingcn , b::ri chtot c die Schwcstcr Luiso in ihrom Tagebuch 5) 

14/ von ••• 

1) An Lui se , don 26 . Januar 1824; Saobass I, p.24 . 

2) A. a . O.,p.23 . 

3) Vgl . CammorJr,W. Pachtrag ••• In~l3. Rochonschaftsboricht ••• ,p.lo7. 

4) Vgl. Koschlig,M . MBrik0 in seiner Welt , p . 2o7 . 

5) M·orike~L . TagcbUchcr , 1822 - 27. 
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von oincm am 8 .Juli bci i hr cingogangoncn Briof 3:duar dc: "Schon aus 

dcm orst~n Gaino r Briofc spricht so cin wohroUtigcr Goist, der durch 

cin -' unvorsichtig8 Mi ttc ilung unscros unbcsonnoncn Augusts Ubor KUtr

ch~ns Horzonogoschichtc in Bozichune oc incs orston Verhaltnios 2s mit 

ihr bis zum wirklichcn Schmorzo sticg . " Dor Sinn von KUl.rchons 1tussc

rung konnto soin: s~ino Liobo vor don Ostorforion ooi nicht aussichts

los gcvmson, abor durch den Vcrkohr mi t Maria soi or ihr unmoglich go

word0n o Seine BomUhung0n um cine Aussohnung mit Bcrnhauscn horbcizufUh

ren, schoiterton abor mit dcm Wi oderauftauchcn Mari ans . Sein volligvr 

Zusammcnbruch darf Hohl zum Toil dioscr Entt~uschung zug::,schri obon 

wcrden. 

Im Juli 1824 vollzog s ich oin grosser Ri ss zwischcn den Fa

milicn Moriko und Nouffer, den die Tantc im M~rz 1825 zu hcilon be

mUht war. 1) Eino Zoichnung Morikos vom Pfarrhause in Bcnningcn , wahr

s choinlich vom November 1824 2), mit dcr Uborschrift aus Don Juan ~ 
11 0 Her z , hor auf' zu cchlagcn ~" gibt e incn Anhaltspunkt fUr seine Gc

flihL, U."D. diGso Zci t . 

I m Okt obcr tr~umt o or noch von Kl~rchon 3) abor bat in dem

sclben Brief, in dom or von dom Traum boricht ~t, seine Schwost~r, cine 

Zusammcnkunft rni t dor Vorlobton zu vermeidon~ "Sioh l was dao mich wi eder 

koston wlirde l1 • • • o, oroparot mir nur dies Einzigo, wcil ich nicht 

fUr (mich) stohon kann hiorin." 4 ) Er hattc von seiner Jugondgoli0b

t 0n abgcsohon und hatto den Sieg davong0t ragcn. Eine Bcgegnung wi.lrdo 

15/ wicder •• • 

1) Vgl . An M1:l.hrlon (M1:l.rz 1825); Secbas s I, p .40 ff. 

2) Vgl. Koschlig , M. Mariko in seiner Welt, pp . 47 und 204 . 

3) .An Luiso Morike , Oktober 1825; Seebass II, p . 28 ff . 

4) A. a .O . , p.3o. 
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wiodcr die altcn Wunden bluton lasscn und soin schwor ork~mpftos 

Gloi chgewi cht gefiihrdon . 

Na ch dom Todo dor Schwcster Luiso am 31. Marz 1827 traf Edu

ard Hiodcr mi t Klarchcn zusammon. Ihrc Zartlichkcit , die Eduard als 

Bo'r'.:l is ihror noch lcbondigon Noigung aufgofasst habon will, soll oher 

als Mitlcid vorstandcm wordcn. Sic soi "oinst vorblondot" 1) gowoscn, 

denn sic habe d.amals die Innigkoi t seines Vcrh!H tnissoo zu Mari a Ubor

schatzt, s ich von ihm abgowandt und spa.tor ihren Fchlor eingcsehon . 

Desha.lb vorbcrgo sic "cine Roue i n dicsor Sache vor si ch solbor. 11 2) 

Klarchon vcr~ag nun, nach dom Todo der Schwest0r und Augusts und nach 

dom Vorlust Mari ano und Waiblingors, die alto Li0be bei ihm wachzuru-

f :m: " Ich hatte sic in dies cm Augcnbli cke unboschr,, i blich li ob. 11 3) 

Trotz vBlligcr Auss ichtslosigk0it hat or dio Hoffnung auf Klarchon 

nicht ganz aufgobon konnon. Schoinbar dcnkt er von der Verlobung wc

nig, abor or vormag ni cht den Mut aufzubringon, handolnd in sein oi

gonos Schicksal cinzugroifon. Das Maria - Zrlcbnis bloibt in seiner 

vollcn'Tatsachlichkcit bostohon als oin Geschohones, das sich nicht 

mohr rUckgangig machon lasst und wodurch nun or sich unwidcrruflich 

von der Welt Klarch:ms goschioden hat. Die Prophozc iung: "cntwoder 

wird ihr dor Schmid spa.tor zur Last oder die Z0it und Gewobnhoit wird 

sic unt er sich selbst crni0dcrn" 4) i st cin Wunsch, donn KU1rchcm t oil

to seine Uborzougung gar nicht: s i c vorheiratoto sich am 6. Augus t 

1827 mit Christian Schmid. 

16/ Dem ••• 

1) Vgl. An Hartlaub, don 25 .Mai 1827; Socbass I, p .87 . 

2) A.a . O. 

3) A. a . O. 

4) A~a . O. 
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Dem wandcrnden Vikar und dcm Pfarr..:.r van Clcversulzbach war 

es abor boochiodon, die 3rinnerung an soinc Jug0ndli8bo noch lang in 

8Gincc.1 ti--ifston Horzen mi t sich h0rumzutragen. Im Jahrc 1837 crfclgto 

der frUhz0i tig0 Tod Klarchons, und bald darauf cntstand dcr Vors 11Vi

cia faba rr.inor 11 (1837; Gpf . , p . lo7) . Die stark riechondo Blume war 

schon im klassisch0n Altcrtum dom Totonkult gowoiht. Sic blUht im Juli 

und August in Douts chland und Klarchcn starb Endo Juni . 

Fort mit dioscm Goruch, dom Zauborhafton~ Er mahnt mi ch 

An die Haare, die mir einst allo Sinne bostrickt. 

Weg mi t diesor BlUte, d0r schwarz und weissen i Sie sagt mir , 

Dass dio VerfUhrorin, ach ~ schwor mit dom Tade gobUsst . 



II 

MARIA MEYER: DAS POETISCHE IDEAL 

In oinom Brief an Hartlaub vom Jahre 1843 1) bcricht ctc dor 

Dichter von cinor "Noli me tangoro-Vor gangonh.ait 11 und meint0 damit soin 

zv10 it s grooses JugondGrl0 bnis : die Bogcgnung mit Maria Meyer . Eduard 

sah das Schonkmadchon nur w~hrond dor Ostorferi on 1823, als er bei dom 

Fro~nd Rudolf Lohbauor in Ludwigsburg auf BGsuch war und wochsolto bis 

Ende dos J ahres Briofo mit ihr . Di aussorordontlichc Wirkung, die sic 

auf don Dichtor und soin Werk gchabt hat , ist dcshalb orstaunli ch . 

Zweimal orschien sio Tiiodcr in TUbingon und bat um cine Zusammenkunft 

und zveimal s chlug or aus . Das l 3tzto Mal v r wo igor t 0 er ihr sogar 

das orbotono St ammbuchbl~tt chen . 

Durch grUndlicho Untorsuchung Corrodis 2) i st Marias Lobeu 

zur Genligc aufgokl~rt wordcn. Ubor ihren Bcziehungon zu M'6rikc jcdoch 

und namcntli ch Ube r desscn dc1.rnaligo i nnor0 Q3s chicht c liogt nach wio 

vor oi n Dunkel, i n wG lchos das bokannte Mat eria l cin nur unvollkommc

nes Licht zu bringcn vormag . Flir das Wosontli cho , namlich die ..:.,rkonnt

nis dcr seolischon Lago , in dor sich dQr jungc Dichtor bofand , und 

fUr das Vorstandnis se iner daraus ont s t andoncn Dichtung, hat sich 

Bock 3) zum T0il c ingosotzt . So klar Gr auch die Entst ehungsgos chicht o 

des Zyklus und don Vorgang dor Vor wandlung oinor historis chon Gestalt 

18/ in cine • •• 

1) An Hartlaub, don 2o .Mtlrz 1843; Socbass I, p . 575. 

2) Corrodi, P. Das Urbild von Morikcs Pcrcgrina. In: Jahrbuch dc r li

t or arischcn Vcreinigung , pp . 47 - lo2 . 

3) Beck,A. Percgrina . In: Euphorion, Bd .47, 1953, pp . 194 - 217. 
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in cine di chterischc auseinandurgcsotzt hat, bcdarf seine Arboit doch 

oiniger BGrichtigungcn . 1) 

Die "Pa})iorc Uber Maria Meyer" 2), die dor Dichtcr dor Schwo

stor Luise anvortraut hattc und die dcrcn Froundin Lotto Spath vcr

macht wurdon, sind no ch nicht wiodcr aufgcfundcn wordon . Nur kloinc 

Andcutungcn in Luisens Tagcbuch und wonigo Aussorung~n in Bricfcn von 

Mariko , Bauer und Kaufmann sind uns erhalton geblicben . Der Di chter 

hat Uber das ganzc Gcs chehen oincn Schloicr gezogcn und solbst vor

sucht, dor fors chondon Nachwolt die Spuron des Er lcbni ssos zu verwi

s chon . Die Gcdichtc dos Zyklus ( splitor untcr dcm Ti t el: "Pcr ogrina" 

orschioncn) nobst cinigen andorcn , bci deron Vcrwertung allcrdings 

Vorsi cht gcboton ist, cntstammon dcm Erlcbnis dirckt und sind in die

sen Jahr cn die oinzigcn ho ch~crtigon lyr ischon Zougon eincs verh~ng

nisvollon Eroignissos im LGbon und Dichton Eduard Morikcs. 

Dom KlostcrschUlor in Urach s chwobtc schon die litorarischo 

Anrcgung in dor Gestalt von Goothes Mignon vor: 11 
••• sic stand fast 

nic so rUhrcmd vor mir - ihr Lied ging mi r immcr im Kopf horum ••• " , 

schrieb or an Hartlaub 3) . Nach Nordheim 4) war er "unbcwus:::it schon 

immerfort auf dor Sucho go.Yos0n nach dcm Monschcn dor ihm glicho", 

und nun verstand dor JUngling in dcm r~tsclvollcn , uncrgrUndli chcn , 

halb unirdischon Wason mancho Rcgung seines Inncrn . Das BcdUrfnis , 

19/ dor Drang ••• 

1) Beck gobraucht z . B. den Namcn "Porogr ina" als Ubors chr ift f Ur sei

ne Untersuchung van Godichtcn die ontstandon sind bovor dcr Dich

t er so lbs t den Namcn "Pcre;grina " gobraucht e . 

2) An Lotto Sptlth, don 3 . April 1827; Socbass I , p . 22 . 

3) An Hart laub, don 19 . Scptombcr (1822 ) ; Scobass I, p . 22 . 

4) Nordhoim, W. von . Die Einsamko i tsorfahr ung Eduar d M5rikos ... ' 
p . 149 . 



-19-

der Drang, im wesentlichen vc:rstandcn zu werden, schon langc bei Mori

kc vorhanden, konnte abor mit dieser BcrUhrung nicht befriedigt werden. 

Das Bedli.rfnis offenbart e sich in der 1i:rnennung der Schwest0r Luise und 

dGs Freundes Hartlaub zu SchutzgGistern, die seine Schicksalsfaden 
11 ruhig vorsehend in dcr Hand" 1) hiol t(m. Sie verstanden ihn aber 

nicht im Wesens3rund, ;'im innerst Gn Bezirk des Ureigensten und 11igent

lich,;m :, 2 ). 

Leben und Dichtung fliessen aus einern Urgrund . Gundolf 3) 

mcint: "Nicht weil der junge Goethe Friederike traf, dichtete er 

Friedcnik:mlieder, sondcrn weil Friederikenlieder in ihm schwangen, 

sah er Friederike so, wie er sic sah. 11 Das dUrftc auch der Fall bei 

Moriko scin: Maria 11 schwang11 in dem Dichtor noch ehe er sie sah und 

desbalb crschUttorto ihr e 8rscheinung ihn so ticf . Auf einmal stand 

oin ~oson vor ihm, Qas ihm die irflillung sehnsUchtiger Traumo ver

sprach, ein wunderbares Wesen, durch cin geheimnisvollcs, rUhrendes 

Schicksal aus farner, unbekannter Reimat verstossen wie Mignon. Mit 

dem Ubersinnlichen , mit den Urkraft 3n der Welt schien es in innigem 

Zusammenhang zu stehen. Durch das, was :Maria im somnambulen Zustand 

sprach, vermochte si.e dem Empf1:l.nglichen bestUrzonde Einblicko in eine 

bishcr nur geahnt0 Welt zu croffncnj sic vcrmochte schcinbar uus der 

abbildlichen in die urbildlicho Natur Uborzutreten und blitzartig den 

'lliderGchcin des goldenen Zoi t a l ters zu crlcbon, da die durch den 11Fall 11 

hervorgerufone Trennung von Geist und Natur no ch nicht bestand. Er sah 

uahrscheinlich in i hr all jcne M~chte des tiefercn, unbavrussten, ur

sprungsnahen Daseins verkorport, deren geheimes Wirken auch er in d~n 

S~ielen seiner dichtorischen Phantasie als bostimmende Kraft geahnt 

2o/ ha.tte ••• 

--- ------------------
1) An Luise Ml)rike, den 26 .Januar 1824 9 Seebass I, p,23 . 

2) Nordheim,W . von. A.a . O. 

3) Vgl . Oppel 9H. Pcregrina. Vom Wcsen dos Dichterischen, p.65. 
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hatte . Des Dichtcrs eigene Worte sind erk0nnbar in Bauers Bekenntnis , 

nachdem der Freund ihm "die Gestalt seiner Maria" 1) vorgeflihrt hatte: 

"Mein Innerstes erbebte, alle GrUnde meines Vr'e scns standen aufge

schlossen vor mir da . Maria, die ihm das Ratsel seines Lcbens aufge

geben und gelost hatte, Maria ist auch der crwachte Traum meiner Seele, 

Maria ist selbst die Poesie ••. " 2). Sie erschien als Verkorperung der 

tiefsten i:.reltstrome und der romantischen Poesie zugleich. Sie wnrde 

ihm Schutzgottin und Heilige, Lenkerin seines menschlichen Daseins 

und zuglcich der Genius seiner Kunst , dcr ihm die Tiefen seines Wesens 

und darin der Welt erschloss. 

Dor junge Mann , der si ch um seine Jugendliebe betrogen fUhl

to, traf ro:3hrmals in Lohbauers Ludwigsburger Haus mit dem dunk0111ugigen 

Mlidchen zusammcn und seine wachsende Neigung wurde in den Briefen, die 

von TUbingen aus gevJGchsolt ffil.rden, zur feurigsten Leidenschaft . Es 

ist zu beachtcn , dass bei Maria , trotz a ller Abenteucrlust und Ver

mhrlosung, ein mlichtiger Drang nach etwas Hoher'0m, Edlerom lebte . 

Doch wirkten auf diesen anscheinend m0dial- veranla5ten Menschen auch 

verschiodene andere EinflUssc ein. MUnch nanntc das von Frau von KrU

dener und dem Sandischen Kul tus ausgobild0te System, wi0 es ihm von 

Maria mi tgcteil t wurdo, "oin sol tsames Mischmasch von \1ahrhei t und 

Irrtum, Klarem und Dunkelm, Sensualom und Jdoral ischom 11 3) . Die ver

s chiodenen BindrUcke loston bei der ~mpfangli chen grosse Verwirrung 

aus , so dass sie zuweilen den Eindruck einer foingebildeten Person, 

zuwoilon den eincr Hochstaplerin machte. Ihrcrseits musstc sie sich 

wie cine Ertrinkende an ~duard festg0klammert haben, weil er dern Echo 

zu gcben vermochte, was in ihrer Secle stlirmte und liberquoll . 

21/ Der ••• 

1) Cammerer,W . Briefo von Eduard Morike ••• , p .lo . 

2) Die Hervorhebungen sind von dem Vf. 

3) Corrodi,P . Das Urbild von Morikes Peregrina ••• , p . 63 . 
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Dor junio Student ri ss sich a b ~r, auch auf Dr~ngon dor Fami

lia und Fr .:mndo, von don H~dcl o:n los. Schon gorad c:- nach den Ostorfo

ri ::m 1823 ri J t die Scln113:::;tor Lui ::; a ~ 11 Acht -:; Du in ihr0r1 Wason i mnt) r 

dn.o hoho Idoal dor Roin11oi t und Tugond , das Doin.:::r Soc le j o!lon n!ich

tig3:1 Schwung v orL)iht, d0r sic □ cl ncll om~ or , dcr s i o zum Himraol 

tr gt - Bowahrc ihr Bild, das Bild dor Tug.md l obondig in Dcincm In

ncrn und danko ihm das Gute, das e r in Dir s chafft, a bor sic solbst 

12.ss Dir g ost orbon s 0in . 11 l) Die Ri chtung dio von Anfang an i n s e iner 

NGigung zu Maria gologon hatto, fUhrto er ba ld g~nzlic1 durch, wio 

Luis o ihm go r a t ,311 hatt 3: e r id0alis iartc Maria und zugl.., ich loste or 

das Id8albild mohr und mchr von dor roal on Gestalt los . Ni oht zuletzt 

auf die dringbnio Bitto s~inar Muttor brach or gogen Ende dos Jahrcs 

1823 don bri oflichon Vorluhr r1i t Mo.r i e ab . 

Au::1 o i n~m Brief clor Sc hY1os t ,) r 2) go11t horvor , d ::?.ss Eduard an 

do;', Bruch li tt, ab,1 r in scinor Antwort v orouchto 0r , sich und Luise 

zu Uborzougom 11 I hr L "1 ben , oo viol int g ·,wi ss , hat aufgohort in das 

mcinigo w0 i t or cinzugr Gifcn als c i n Tr ;:1um , don ic~1 g;)habt und dcr 

rair vicl gonUtzt . 0 3) Hat t ..:: Gr sch::iinbar sich sJlbst wiJdor gofun

don, co drohto a ch s chon die Angst vor dc,n Vcrlust dor neu 0 :;wonnc

ncn Fassung g 11 - vnlrdo mir daa vie::ll0icht auch g::ino1'1mon word0n ? 11 4) 

Die .Anspiolung ist unv a r k,nmba r i ::i.uch Kl~rchcn und ~1aria wurden ihm 

gonommen . Eo kommt ihm vor, JS milos0 scin Schi cksal scin, immer wio

dor die Li ~b o zu v 0rl i or::i~ , da sic i hm von don Mons chon nicht gogonnt 

word c . 

22/ Sc invr ••• 

1 ) Cammoro r , W. Briofc von Eduard M'orikc • • • , p . 5 . 

2 ) Vgl. CammGror,W. Brie f ;:, von :C~duard Morik:; •• • , p . 7 . 

3 ) An Lui s o Moriko , don 26 . J anuar 1824;Soo bass I , p . 25 . 

4 ) A.a.o. 
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Seiner Schwostor gaukolto or seine Boroitschaft, OpfGr zu 

bringen, vor - 11Wie viol sind d.or Dingo nicht, die wir opforn mils son'' 

1) - abor J1I1:5rikas Herz wollt9 di o GcliJbto imrr.or noch nicht aufgobon, 

trotz do r Boricht o Uber ihro Untreuc. Seine anbotondo Liebe 2) wurdo 

bcs ch;;i.ttot durch den Zvroifol an ihrGin Seelonadol und ihror Troue, und 

doch wandto or sich nr,ch dcm Vs rr,chwinden }farias aus Ludwigsburg und 

ihrcm Wiodcrauftauchcn in HoidJlborg an den Maler Koster. Nach des

s en nogati vor Antwort gorict :i:duards Horz in hcftigston Kampf gogcn 

soin :m Vorstand ~ or wollt o nicht gl nubon, Maria soi gosunlrnn. 

:~duard sah 1re.hrschoinlic:i oin, clazs or Maria nic r cstlos an 

sich zu binden vormochto und dass sio im Grundc, so schr sic ihn auch 

liobto, rn it oinor Natur wio soincr nichts anfangon konnto. Boi ihr 

,;rar das dunklo, loc:kendo Lobcn mi t soincm g )f1ihrlichon Roiz, ihn aber 

ri ef die Pflicht; auf don kUnftigcn Boruf und diG Familie hatt o or 

RUcksicht zu nehmon. Hatto or sich nicht vcrgi£tot und von ihrcr rny

sti8chon Schonhcit oin zu hohoa Bild gcm~cht, cin Bild, dom sic nicht 

cnts~rechcn konnto? Wahrschoinlich wuchs allm1:ihlich die Ub0rzcugung 

boi ihn , dass er mi t oich s c l bst im :J:inl:lang wl:5.ro; dass Gr d0n Maria

Traum 5ohabt und dass er ihm vi0l gonUtzt habc . 

Plotzlich, in den orsten Julitagon dos Jahr0s 1824, kam dio 

Nachricht, Mari a woilc in TUbingen, sci im Angosichto dor Stadt ohn

machtig niGdorgosunken, krank und in hochstor Not. Don Dichtors Emp

findungon sind in do~ Brief dos nahon Froundes Bauer aufgonommcng 

nsio, die or goradc jotzt nur al □ hoiligo Rclique 3) in seinom Horzem 

23/ trug ••• 

1) A. a .O., p.24 , 

2) Vgl. Cammoror, 1V. A.a.O. Koster schri.Jb in soinom Brief vom 21.Fo

bruar 1824 er bowahro ~duards Brief als oin Zougnis seiner Liebe . 

3) Dicsc und die folgondon Horvorh~bungon ~ind vom Vf. 
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trug, crschien wiodcr var ihm mit allen ZGichen dor Wirklichkeit - go

m0ino Menschan wurdon durch Zufall in ihro Naho gobracht, olcnde Go

rUchte strichen an soinen Ohren vorbGi, in ihm abcr rcgte sich loiso 

und mi t Gowalt zurUckgedre,ngt die Ahnung des Zaubor~~-~-i~, d,:m er 

oinst b0treton hatte. 1t!aria, sein wandorndes Ich, pochte wicder an sein 

Herz, vorlasscn, krank, Fremdon hingogoben, ohne Halt, ohne Ruhe, in 

ihin allcin die schonrc, athcrische Sei to ihrGs .'lesens wicder erkennend . " 

1) In dcm folgcndon Satz schrcibt Bauer von dcm "irren Geiste dor Hei

matlosen:,. 

Das roale Bild des Madchons drohto nun wiodor in die bUrger

liche '8xistenz Morikcs cinzudringcn und sein Idoalbild zu vornichten. 

Er lw.t ontwodor dio wirklichc~ od..)r idJalisierte Maria zu wahlG11. Dor 

kln.ssische Einschlag dos DichtorgomUtos lasst ihn die Aufnaluno in d.::i.s 

taglich8 Lebon tiborwie6 ons scino romantischo Anlago notigt don Dicht Gr 

aber, das Mtidchen abzuwoison und nur als 11 hoiligo Holiqu8 11 zu bewah

ron, als dio damals idealisi Jrt.J "hoimatloso Pil15erin" und 1'hGiligo 

SUnd .... rin ;, . 

So viol .JS nuch von vo rnhcroin BodUrfnis dos Dicht org"mi..'rt .::-s 

war, sich nur oine:m Vfoson zu orschlicssen, das soincr Natur g0r.1ass war, 

so war co auch seine Anlago, vor dem Horannahendcn zurUckzusch0uon und 

sich zu vorborgon~ '''Ss ist Ub0rhaupt in moinem wirklichen Zustand oin 

besondorer poinlicher Zugs dass allos, auch das Klcinst0, Unbodeutond

sto, was von auBson N~u0s an mich kommt - irgond eine mir nur 0inigor

massen fromdc Person, wcnn sic sich mir auch nur flUchtig n~hert, mich 

in das ontsetzlichst e , bangsto Unbchagon vorsotzt und ~ngstigt, wos

wcgon ich ontw0dor allcin odor unter don lt.)inigon bleibe, wo mich 

nichts verlctzt, mich nic!lts aus dom unglaublich VGrz~rtclton Gang 

24/ moines • • • 

1) Cammcror, w· . Briofe von =::duard Morike ••• , p .13. 
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m_, in1.3s i11r_.3r11 wco oc:; b.erausstort uml zwins t . ' 1) Zioht ihn auch :'die 

Ahnung de s Zauborkreis .:: s 11 dos tr dchons f i:'.Gt unwidorst ahlich an und 

pocht auch wiodor 11 ooin wandcrndcs Ich· 1 an soin Iforz , Jr kann und darf 

nic t n3.chgob:m . 

Aber 1i1chr noch. Nicht nu:r dor Triob , als Mensch und als 

s ol bst ,~ndig0 Idonti t , .. t c r ~1alt ::m zu blc i bon, notigt ihn, das Mi'l,dc:1.cn 

fortzusc hick0n, sondorn auch d or Drang, als Dichtor woit0r zu bostc

hon . Als Id eel , a.lo ro r.1nntisch..: S'J lm::mc:1.tsg~1 t a l t, jt>. a lo dio Vorkor

p0rung dor Po'Jsio solbst , koru1tc sie dora jungon Di cht c r vi ol g :.: bon, 

als lob Jnd:n :ronac:1 }'.:9.ur,1 . Der Entschlus s , si ch von Mari a zu trennon, 

ist ihm darum ni chts rnor..r und nicht s Y1v~1ig::;r als -) in V crouch zur Be

st ·.tiguYig seiner schon l ang orkannton B0rufungg Dichtor, Nur-Dicht .:i r 

zu soin., 2) . 

Dor Dicht J r munsto sich s olbst bohaupt cn , nonn or nicht an 

Maria zugrundo gch .:m ·,7ollto . "1r klammort si ch an diosc ortra.umto Po

ro6rina und v orzicht -.:.t auf di e c cht o , l obendigo . 11 3) Sein '3 olbstJr

haltungstriJb notigte ihn, da s 1 "dchen 3u moidon, wi c auch s p~tor den 

Fround Wai blin5 .,r. Gcot ho ontsag t o a.ls Li.:,br:mdor irarn(lr wi..,,dcr und 

kon:1t0 nach Di s t ansi 'J rung mi tt c l s dcr kUnstlorischcn Lai stung dem Le

bon s t c:,ndhc1l t 0n . Auch ::!duard Morik.3 glnubt" durch Verzicht soincn We

son trcu zu bl:,i b ;;n. und so scinJ gros so dichtoriocho Sondung- zu voll

fUhrcn . 

25/ D0r ••• 

1) .An',':ilhelm':tiblingcr (Stuttgart , August 1824); Seobass I , p . 28. 

2) Schon frlih fUhlt~ or sich zum Dichtor b ~rufon . Als Guheimzoichon 

v or..-mndot:) or sohon o,, ls Zv.rolfjiihri or im J ahrG 1817 :; ine Leier. 

Noch im Jahro 1825 vorw:.ndd s r daG Zeichon (Vgl. Scebass II , p . 27) . 

3) Walzol ,O. ziti crt b 0i Mar-ic,H . ·sduard Morikc , p . 87 . 
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Der Schmcrz Uber das ontschwundcnc GlUck 1 sst den bi s dahi n 

Traurmmdcn zu uncndl ich f r u cht bar om Schopf crtum orwachon~ die erst cm 

wahr haft goni alon Tone wcrdcn in so i nci r Dicht ung horbar . Thoobalds 

Wor t i m Roman "1'lalor Holt on" darf o.uch hi :J r auf Eduard bczogon wor dcn : 
11 Ich h2,b0 vicl v Jr l orcn , icr. fUh l ~ mich uns~glich a. r m, und oben i n 

diGsor Ar mut f Uhle i ch i n mir oincm unondlichcn Iloi oht um . Nichts 

bloi bt mi r Ubrig als di0 Kunst, abor ~ nz orfahr i ch nun auch i hr on 

heiligon ~ort . Nachdom s o l ango cin fromdos Fouor mc i n Inn0r 0s durch

tobt und n i ch von Grundo aus go r oini gt hat, i s t cs t icf s t i ll i n rr.ir 

gcwordcm , und l angsam S:!_)anncm a l lc:: m,~ ino Kr aft o s ich an , in f oi erli

chor Zrwartung dor Dingo , die nun kommon s ollon . " 1) 

Dom Zyklus ( Si_)at 0r g "Por e: rina;i ) liegt \-;ohl das Mari a- Er 

l obni s zugrund , abor Leben und Dichtung dUr en ~i nander nicht ohne 

·.vei t or,3s gl eichg0sotzt word(m; das },1 dclun i n dor Di chtun i s t nicht 

bi ogr aphisch:,s Abbild dor horumwand~-rndon Maria MoyJr , die der Stu

dent liorikc i n Ludwi gsbure k:mncnlo r nt o . 1;Morikes gos .:i.mtG Dichtung 

c,nt 11 ·1t s o gut wi:; ni cht s , -as or nicht solbs t or lobt h tte , anderor

s oi ts abor auch nichts gcnau so, wic or ~s r l obt ~~t . Soir.o s cho~

f or is cho Fhantasio und soin~ Kr ~ft dor Umfor mun0 und Vor vendlung ver

w:-.ihr on cindcutir o SchlUsso von d0r Dichtung auf d2.s Lob::m . 11 2) Aus dom 

Zyklus t ri t t daG V-Jrh ltnis von L0bon und W" r k zutci.go . Ni cht das t at

s~chl i c .o Goachchcn ~ird abgcbildot, sondorn sa i nc i nnarc sinnbi l d

ha.ft liborgl nzt e '!2.hr hoi t und wir konn~n ahncn i n wo lchon Kr i son or 

nln Mcnnch und als Di cht 3r gcs tandcn h0b~ muss . 

Die notwondig,.J Kcnntni s von d- r hands chr i f tlichon Uborli ofo

rung und damit von clo r a.ussoron Entstohungs- und "Cnt wicklungsgcs chi ch-

26/ t o hat • •• 

1) Vgl . Gpf ., p . 618 . 
2) Meyer , H. Edua r d Mor i ka (1:fot zl or ), p . 22 . 



-26-

hat Adolf Beck 1) uns vcrschafft, die 0 GrUhdo philologischer Art fUr 

die Datiorung dor }.::ntstohung dor Forcgrinadichtung", die es nach Hil

a·ogard Emn10l 2) nicht g1:l.bo . Es liogt nahc, auch der inncrcri::Jnt·wioklung 

dos Dicht:)rs nachzus~Uran. 

Dio Liodor s childcrn die Eogognung mit dom Wesen und Schick

sal dor Liebe , ihror Scoligkcit und ihror Schuld. Wir orfahren, wclche 

·..::rschUtt crungon di0 B0gognung mi t dem irn.dchon ausgelc5st habcn muss, 

wcl chc ~andlungen in seinJr tiofston Socle, wclche EntGcheidung1n des 

KUnstlareoistcs notw,Jndig wu.rdon, wcl chc -~rkonntnissc von Ich und Welt . 

Die entstchungsgos chi chtliche Unterauchung crschlicsst uns den goheim

nisvollon V/cg auf dam Maria in MBrikos Dichtung hindn v;:,rschwand, wie 

und wam, aus dem rcal0n Ml!dchen P0regrina wurde. Cammcrors V2rsuch 3), 
die Jugondliobc 1[Brikes zu seiner Base Kl1:irchon Nouffer als Stimulus 

fUr die ~ntstehung dor Dichtung zu deuton, muss als goschoitart gel-

ten. 

Die Dichtung ontstoht in zwei Aufwallungen des dichterischen 

Geistos. In don V3rh~ngnisvollcn Julitagen des Jahres 1824, als Maria 

uncrwartot crschien und mit violcm Schm0rz dio Absage gcgeben rrurde, 

warf MBrike di e bciden froirhythmischon Gedicht~ zusammen mit dem Ge

dicht "Im Frcien" hin; in den 0rsten Monat on des Jahros 1828, als 0ine 

noue Erfahrung der Liebe die ~rinnerung an dio Liebe von einst er

wccktc, ontstanden die andorcn drci Gcdichtc in kunstvollen Strophen. 

27/ Die ••• 

1) Bcck,A . Pcregrina ••• , pp.194-217. 

2) Vgl. Emmel,H. Morikos Porogrinadichtung ••• , p . 72. 

3) Carru_norer,W. Eduard MBrikc und Klara Neuffor ••• 
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Die Urform des drittcn Gcdichts 1), in Hartlaubs Handschrift 

0rh2.ltcn , tr1:l.gt das Datum 0 am 6ton Julg 1824" 2). Nach Book 3) gebe 

dic''Sparsamkci t dor Zcic~cnsctzung ••• Grund zu dcr Vcrmutlli'lg, Hart

laub habe sich ~ctroulich an cine orstc, stUrmischc Niodorsohrift 

Morikcs gehalt0n, - wcnn Gr nicht gar cin Diktat dos Froundos f9st

hielt •••" Es ist crstaunlich, dass dcr Dicht<Jr mitten im Drang dos 

Erlobons noch die Kraft bosass, das GrcchUttcrndc roalc Geschchcn 

wcit zu cntrUckcn und kUnstlcrisch zu gostalton . 

Das Gcdicht l~sst sich fast biographisch glicdcrn: dcr Ab

sohicd, aus dcr Erinncrung gcstaltct (Z.1-14); diG im Traum geabnte 

Wiodcrkohr des M~dchens (Z . 15-33) und die Bcdr~ngnis nach der Verwirk

lichung dos Traums . 

Ein 11 Irrsal" hat die romantischo Lieba bo0ndigt. Di"e Ver:wcn

dung des Vlorts "Irrsal" ist wahrschoinlich biographisch crkll1rlich. 

Mariko hat aber mit dcr Wahl des violdoutigon Worts eino typische Tar

nung nicht nur des ~ahrGn ~ussoron, sondern auch dos inn~rn Gosche

h0ns beabsiohtigt . Bodcutot 11 Irrsal 11 hior Storung, Vorwirrung, Ort des 

IrrGns oder vorwirrto:nKnotcn odsr Schlingc? Rabon wir hier das Ab

weichcn vom Wege dor Tugcnd ( ihrcrsoi ts) oder vom rocht<m Glaubcm 

(s0in0rscits) zu v0rstchon? Es kann GbGnsogut ein Vcrgehon des Mad

chons wic ein Fchlurtoil bci dem Uannc gomeint scin . Die Abwcisung 

und dor "sUndhafte V!ahnsinn" lasson einon Mang~l an Intcgritlit bei 

dcm Madchon vormuton, abcr dio Troulosigkoit, die wir erfahrcn, darf 

28/ nicht ••• 

1) Vgl . Anhang, p .A x 

2) Vgl . Fischer,K. Eduard 1..IBrikcs Leben und Werke, p . 54 2 Bcck,A. 

Peregrina ••• , p .200. 

3) Beck,A. A. a .o. 
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nicht darum dom :t.JLadchen zur Last gclogt wcrdcn 1) . Dor Dichtar vor

zicht0t auf cine BogrUndung oder cine sittliche Wortung der Treulo

sigkcit, 11 
••• sio ist oin unbogriffonos Vorh~ngnis, das dem Soin 

sclbst auf dor Lauer liogt, um die Gnado dcr Liebe zu zerst Bron" 2) . 

Das Fortschickon ist oin Akt des Zwangs und dor inncrcn No

tigung, abor dabci bricht die :~rkcnntnis dos grosson Verlusts in das 

Bewusstsoin. Die Machtlosigkei t bei dor Anschauung der Notwcndigkcit 

dor bevorst ohonden Tronnung und dio UnabRndorlichkeit des Schicksals 

tre: ibon die Tranen horvor. Die Traucr ist 11 dor untrtlstliche Schmerz 

Uber don Vorlust des Gottlichon in dcr irdischen Wolt 11 3). Das GlUok 

dor Liebe ist noch ir,1mor anvrosend als Scl11n0rz um das Vorloron8. 

Morike hat Maria Heyor nicmals eino offcmo milndliche Erkla

rung goben konnon, warum sic von ihm zu gohon hab3, dcnn er war sich 

in der Zoit, da er sich von ihr tron..~te, woder Uber ihr Wason noch 

Uber ihr Tun klar. Doch musstc or schr vrohl v-lisson, dass sio ihn lieb

to . illr hat sie, trotz des Bekenntnisses 11 d0nn sic li obto mich11
, aus 

d0m Haus der Liebe in 11 dic grauo Wo l t 11 vorjagt . V/ird vor ihrem schwoi

gcmden Bilde soine Schuld vernohmlich ? Ihre Li ebo ist Angowiosonscin 

auf das Aufgenommenwordon; or vor~ag es nicht zu loiston. Er versagt, 

...,... wail or nicht Horr seiner Anfechtungon word3n kann . Ein notwan

digos , abor unbcgrcifliches V0rh~ngnis treibt die Liobenden auseinan

dor und bringt di a Ahnung der Tragik seiner Jugendliebe , dom Dichter: 

das Bohalt n-Wollon der Liebe im monschlichcn Boreich, aber das Nioht

Bohalten-Konncn infolgo seiner Lago als orbondor und zeitverank0rtor 

Kilnstl ar . 

29/ In Traumen •.• 

- ------ --- -- - ---• --- - . -- -----
1) Vgl. Wi0sc ,B. von . J.:!duartl Mariko, p . 157. 

2) A.a.O. 

3) A.a.o., p .158 . 
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In Tr~umcn nur konntc dor Dichtcr die crsohntc Wiodcrk0hr 

dor Gcliobton crlobcn. Er war sich dabei des MischgcfUhls von Wohl 

und Woh - das GlUck dos Wiodcrhabon3 boi dom Bcwusst3cin des Nicht

Mchr-Habons - bewusst: 

Von dor Zcit an 

Kamen mi r Tr~ume voll schonor TrUbo 

Wio gcsponncn auf Silborgrund 

Wussto nirnmcr wie mir goschah 

Und war scoligcr, loidender Krankhcit voll ••• 

Ein 11 Vorhang11 trcnnte ihn in den Tr~umen \Ton"der dunklcn Welt", in 

dor er "Gino Heida" ahnto und cin Sauscn "wic Nachtwind 11 h~rte. Die 

V.3rstoi=rneno irrto umh'Jr in dor "graucn Wol t" dos Unbchauston und konn

ta unvorsehens zurUckkehrGn . IhrG Vorbindung mit dan Elcmentcn dor 

g0ahnt0n "dunklcn Welt" war ihm cine SolbstvcrsU!.ndlichkoi t, ihr 

pH5tzliches Vorgucken "aus oinor Sj_)al to do::: Vorhangs" lange schon or

wart .Jt . In dor unbekannton, olomentaren Welt jenscits d,os Vorhangs, in 

der Welt die ihn zugloich anzog und fulgstigto, war sic hoimisch. Hin

ter dam Vorhang waron HintorgrUndc und AbgrUndc, die H5rike zuglcich 

~ngstigtcn und raizten; als Dichtor war cs ihm notwondi~, sic zu schau

on und zu fUhlon, abcr auch , sich glci chzoitig vor ihnon zu bewahron. 

Der plotzlich erschoinondc Kopf, als Vorkorpcrung diesar Gefahr war 

ihm deshalb ;iLi oblich ••• und doch so be~ng-stcnd". 

Mit dor RUckkchr zur Pr~sensform wird das Gcschehon in die 

G:.:gonwart gcrUckt. Es scheint, als scien wir hior mit in die Bodr~ng

nis dos roalen Gcschehens vcrsct zt , in don Augonblick dor Krisis gc

radc nach dom Auftauchcn Marias in Tlibingcn . Die Traumwolt dor Vcr

gangonhoit geht in die Wirklichkoit der Gcgcnwart Uber. Hat or bisher 

die Wiederkehr des W!dch3ns im Traum crlebt, nun ist sie zur Wirklich

kcit gewordcn und dr~ngt zur Handlung und Zntschoidung. Dor Zwiespalt 

quglt ihn: sell or 5owtihrcn odor vcrsagon? 

3o/ Soll••• 
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Soll ich diG Hand ihr gJbcn 

In ihre woisse Hand? 

Wir wisscn, dass er dem li~dchon das Wiedorsehon vorsagt hat, aber im 

Godicht schafft er den moglichen Bosuch dcr Geliebton zum wirklichon 

urn. In dcr Frage ~ ;iBi ttot ihr Auge nicht ? 11 spUr,m wir, wic das bis

her Vcrsagonde wank0nd wird, wic die Kraft dor Entsagung weicht. Das 

Godicht klingt mit einor offGnen Schlussfrag~ aus; die Entscheidung 

1 ss t der Dichter in dor Schwabe. 

Im freirhythmisch-:m Godicht "Im Froien" (1824; Gpf., p.285), 

wahrscheinlich am lo.Juli, also wonigc Tago nach dom vorigen entstan

do:r.., , sucht der Dichter bei der "ruhigcn, gut,m Hatur" Trost fUr das 

heftig schluchzende Herz, Er ist cntt~uscht, denn or habc moglicher

vrnise mi t "j::mcr· unseligon Liebe" soin "Hcrzblut" "fUr ein::m Schatt en" 

gegebon . Mit dor Frago spricht dor Loidonde aber auch Zweifel an die

som Bofund aus; er ist sich Uber den wirklichen Wert dor vcrstosson~n 

Gclicbtcn im Unklaron . Bedeutot die Trcnnung von Maria Gewinn oder 

V~rlust? Er weiss cs noch nicht . Die Stolle die das Gedicht im Pro

zcss dcr Hinwendung zur Natur bei dcm Dichtor einnimmt, wird im drit

ten Kapitel zu boachtcn sein . 

Das zwcite Gedicht des Zyklus (1824? Gpf ., p.97) sch0int 

d0m verh~ngnisvollen Geschohen noch weit er entrUckt zu sein 1). Im 

Gogensatz zu den vorigzn Gcdichten, wo die Unruhc Bfters an die Obor

fl1iche bricht, tragcn die frcien Rhythmen hior das Ganze unglaublich 

bohutsam und zicrlich. 

Das Dttmonischo ist klassisch gebannt: "fUnfzig riosigc 

Schlangen" mUssen "das lcichtgegi ttertc Dach 1
' tragon und stUtzen 

31/ und sind ••• 

1) Nach Beck,A . Poregrina ••• , p.206 dUrfo di0 Entstehung "vcrnutlich 

ebonfalls in dc:m kri tischen Sommer 1824 gelegt wordcn". DafUr sprc

che "jc cin formalos und cin motivischos :.Jl0ment 11
• 
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und sind "gez1ihmt", konnon jodon Augonblick vricdor lobondig, gogen

wM.rtig warden . Dio Braut ist noch schwoigcnd wio im orstEm Gcdicht , 

dcr Brtl,utigam der BcgJhrendo, d0r warton muss, bis dcr Zug sich 11 end

lich b0w0gt_" . Sic ist nocb auf di-::i ~rll:5sung durch die Grossmut org0-

bener Liebe angcwiosen. In dem 11':tcholn dor Bra,ut schcint die Stirn, 

die beim Abschiod ges0nkt war, ihrcr Traucr onthobBn zu sein. Die 

G0fahr des olcmentaren Fouors in den Fackoln uird aufgeno~~~n in das 

"Sch2,rlachtuch", das der Br:1ut 11 um don zi orlichon Kopf goschlagen 11 

ist und zu dem schwarzen Kleid in unhcimlichom Kontrast stoht. Bcim 

S:9azi0rgang in 11 don SchattGn deo Gart cms" ist das Elementar-Dl!moni

sche in don bronnondcn Ros0n anwesond . Die Naturwelt gor[t bei der 

:.~rschoinung dee ihr V'Jrbundon;;m Wcsons in Bowegung und schliesst 

sich der Leidonschaft dor Liobondon harmonisch an. Die Braut wirft 

die Maske iJ.b und zeigt sich a.ls Mystikzrin~ 

Und nun strich sio mir, stillo stch8nd, 

Scltsamon Blicks mit dom Finger die Schl!fe, 

.. J1ihlings vorsank ich in tiefen Schlumroer . J.) 

Dem rE~dchon und ihror dunklen Welt jensoi ts des Vorhangs vol lig hin

gogebon, wird Gr ilgest1irkt vom Wundorschlafo 11
• Die vcHlige Harmonie 

wird crreicht wonn er "di.J sol tsamc Braut 11 in soin "Haus" fUhrt . Der 

aufgohob2no Vorhang ormoglicht ein mliholosos In-und- Durchoinander

fliosson dcr vorhor goschi8dcnGn Welton. ~r fUhlt sich nun h~imis ch 

in der Ubersinnlichon Walt des Mttdchc:ns, si ,3 wird in soin Haus, in 

die kosmischo Gcmcinschaft , aufgonomroen . 

Die Atmosph~re des Godichts nrut3t abor stilisiert, unwirk

lich an . Aus dcr syrnbolischen Roc.hzei t kann nichts Blei bcndcs kot1lllen. 

Bricht auch die Wirklichkoit der Vorh~ltnisso nicht in die Traum-

32/ phantasie ein • • • 

1) Vgl. dio Po- Fassung, Anhang , p.A x . 
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phantas io <J in wie fr11hcr, dan Vorhandenscin oincs \r7unschbildcs, zum 

Toil sich violloicht auf cin wirklichcs ~roignis aus dor Vcrgangonhoit 

stUtzcnd , ist unvorkonnbar. Was dcm Dichtor im Lebon v.;rsagt warden ist, 

0rh~lt in scinor Dichtung Form und Gestalt . ~s ist cin BcdUrfnis des 

Dichtcrs , im Idualbild die Gogcns~tzc auszugleichcn , um so den Schmorz 

um das Vorlorono und das SchuldgofUhl zu Uborwindon. 

Die Gcdichtc dor folgondcn Jahro sind auch Zcugcn dafUr, dass 

die Er0ignisso des Jahros 1824 seiner Dichtung zugutc kamcn, ihr ungo

ahnto Rohen und Ticfon 0rschloss cn . Der Bruch mit Haria, dor Wahnsinn 

H<Hdcrlins , die Musik aus Don Juan und dor Tod dos golicbten Bruders 

August innorhalb zwoierMonate hatt on dom jungon Dichtcr zum ontschei

dondcn Durchbruch verho l f on . 

Die i m zwciton Godicht do s Zyklus orst r obto Harmonic schcint 

dor Di chtor in den Godi cht on des nachston Jahros zu crrci chon . 11 :ti.:r" 

und 11 Sio 11 besingon in vollkommonem ~inklang die n~chtliche Natur 1) 

und "cin vorloron GlUck" vermag kauro das Dase insb:::hagcn in der 11 flau

monloicht0n Zcit" des Wint8rmorgens 2) zu trUbon . 

Die vorstossono Wandorin blieb in Morikos Erinnorung so le

bcndig und r eal , wio sie w~hrcnd dor kurzcn Bekanntschaft vor ihin leib

to und lobt c . Vorschwiog or auch ihron Namcn in soincn Briefcn wie 

auch sonst , fortw~hrond blicb ihro Erschoinung in scinen Gcdankon ei

no sUsso Bedrohung . Die Ahnung ihres pltltzlichen Wiodorauftauchcns 

liess ihn den Blick cinor am Wcgcrand stohondcm Zigounorin als "auf

fallond" 3) 8mpfindon. Selbst dor Schwostor Luiso, dor er immcr seine 

33/ Herzonsgeschichten ••• 

1) "Gosang zu zwaien in der Nacht" (1825; Gpf. , p.44) . 
2) "An einom Wintormorgen vor Sonnenaufgang" (1825; Gpf ., p.9) 
3) Vgl . An Luise Morike (TUbingon,FrUhling 1825); Scebass I , p.47 . 
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Horzonsges chi chtcn anvcrtraute, bli 0b das Gehoimnis seiner fortdau

erndcn Liebe zu Maria verhohl t 1 ). 

Plotzlich, im M~rz oder April 1826, orschicn Maria wicder in 

TUbingon. Auf cinmal wurdc die orschnte und gefUrchtotc Wiederkehr der 

wanderndon Jungfrau zur gegonw~rtig0n Rcalit~t und warf ihn zurUck in 

die Vcrz•:roiflung dos Juli 1824 . In cinom undatiortcn Brief an seine 

Vorlobtc borichtote der Fr~und Kaufmann nach cincm Bosuch Eduardc um 

noun Uhr ab:::nds: "Er war sehr angcgriffon und crzithlte mir, dass Mario 

Moyer hcut 8 hior gcwesenj und ihm gcschriobcn habe, er solle zu ihr 

in die Horbcrg0 kommon , und wie or mit dem heftigsten Kampfe den Vor

satz errungen habc sic nicht zu sshon ••• " 2) . Um dicso Zcit schloss 

der Dichtor ein Gedichtchen eincm Brief bei, das Aufschluss Uber seine 

damaligo Lage gebon ma6 z 

Wonn zwei voncinandor scheidon, 

So gcbcn sie sich die Hand 

Und fangcn an zu wcinen, 

Zu soufzen ohno End . 

Wir habcn nicht gcwcinct , 

Wir seufzen nicht Woh und Ach: 

Die Tr~ncn und die Seufzer, 

Die kommon hintcnnach . J) 

34/ In••• 

1) Vgl. "Nachklang" (1826; Gpf . , p . 288). Po-Titol: 11 An L." 

2) Cammercr,W . Briofo von Eduard Mariko ••• , p .15 . Caw.merer will don 

Brief auf don 25 . April 1826 vcrsotzt wisscn . 

3) An Hartlaub , don 20.(/25.) M!irz (1826); Sccbass I, p . 55. 
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In domsolbon Brief borichtot o er 1), wio sic 11 Rotka.ppchon" 

auf Adolf□ Pupponthcator gos:piolt hatton . Als cine "bosondero Zugabe" 

2) habe er cine Gcschichto orfundcn , die uns wahrschcinlich in den mit 

Bl;:;istift rasch hingeworfonon Zoilen aus dem Nachlass dos Dichtors 

vorli ogtg "Wir sind Goistor, kloino .~lf,m ••• " (1826; Gpf . , p . 281) . 

Einc Vorszoilo, die dio rosigniorte Haltung dos Dichtors vcrrat,rUckt 

dioses "Fragment" in die Naho des Godichts "Nach.klang 11
• Hior hoisst cs z 

Lasst man mich ondlich nur in Ruh 

und dort~ 

Ach, auf dass ich fortan Ruhe habe . 

Es muss uns bofromdon, dass oin Gedicht, das die brennonden 

Zcilcm enth1H t z 

Rotkappchon ist tot , 

Ist tot, ist tot , 

Und alles hat oin Endo, 

In der Bahre liogen blutigrot 

Se ine wois □ on FUssc und H~ndo 

von cincr KGnncrin abgolohnt warden ist als "inncrlich und ausserli ch 

oin Bruchstlick und von keinom kUnstlorischon Anspruch odor Wort 11 3) . 
Untor der Tarnung dos vorstallton Kindormttrc:hens ist das Fahro Motiv 

dioscr Verso manchem Moriko- Fo r schor ,mtgangon. 

Der Monds choin crlcucht ot eincm feierlichen Zug den Weg bis 

zurn Grab Rotkappchcns . Di0 BrUcke zur "einst heiligen Licben dio in 

romantis chcn "M:ondsclrningart.en" godieh 4 ) , ist gcschlag,m . Das rote 

35/ MUtzchen 

1) A. a . o ., p . 65. Nach dcm Karfroitag, der im Jahrc 1826 auf den 24 . 
Marz fiol. 

2 ) A.a . o ., p . 66 . 

3 ) Martons,I. Die Mythologio bci il!Iorikc ••• , p . 66 . 

4) Vgl . das dritto Qcdicht des Zyklus, Anhang, p . A x . 
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MUtzchen, das die Elfen in dor Bahre t r agon , er inncrt an das Sohar

laohtuch um den Kopf dor Braut im zwoiten Zyklusgedicht . Das, was von 

der rornantischcn Gestalt Obrigbleibt , wird von romantischen Elfon go

g3n oinon vollig romantischon Stimrnungshintorgrund ins Grab getragen: 

oin Versuch M:orikos zur Uberwindung des Subjektiv- Rornantis chen? 

Das 11Kind 11 wird abor in nouer Gestalt orstehen: 

Bald aber - liobe Schwcs torn , freuot ouch! 

Wi r d dicses Kind uns allon gloich . 

Es r.rindot sich aus fcuchtem Moos 

Mit frischon Elfengliedorn los, • • • 

Ihrcr Naturvorbundenhoit ist damit Gestalt gogeben , aber auch ihror 

d~monischon Art . Rabon wires hior mit dor Goburt der tanzonden ole

montar-damonis chon Frauengostalt in Morikes Dichtung zu tun? 

Dor Goist des getotcten Wolfs irrt im Wald horum auf der 

Suche ne.ch Rotkappchcm. Eine frUher begangene 11Missetat 11 - schoinbar 

die Ttltung d0s Kindes lasst ihm keino Ruhe im Grab under mBchtc ' 

um Vorzoihung bitten. Plotzlich wirft der Dichter das Wolfskleid ab 

und wir vornohmen se ine Stimrnc, subjoktiv und mit Ulmonscher WeltmU.

digkeit r odondg 

Dech bin ich matt und so beklomrnon , 

Uborhaupt so tiof horuntergekornmen , 

Dass mir all oins ist , was ich tu, 

L~sst man mich cndli ch nur in Ruh . , . 

Dass die - vom Lese ~ s chon gcahnte - wa~re Schuld des Wo~fs nicht in 

d0r Zrmordung Rotka1pch0ns zu suchon ist, s ondcr n in ciner Liebes

schuld, v0rrtlt oin Wort , das pl c5tzlich vor uns stcht: "Gcliobto" . Der 

wahre Sachv0rhalt wird auf 0inmal klar . Nicht dor Geist des M~rders 

sucht den Geist der Ermordeten, sondern oin Liebendor m6cht0 um eine 

"Missotat" unbestimmtor Art boi der Golicbton bUss<m . \Venn sich 

36/ die • • • 
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die Gois t or do ch begegncn , harrt dcr Liobcndc cincs Bcweises dcr Vcr

zc ihung , abor die Goliobtc blcibt sturnm und cs bloibt offon , ob dios c s 

i hm gow:-1.hrt wi rd g 

Ach gib in doinor Socligkoit 

Ein Zoichon nur , dass mir doin Goist vorzoiht t 

- Du winkst mir zu? 

In dor gowalt igon Umkohrung des M~rchcnmotivs wird dos Dichtors inno

r o Vcrstorung doutlich. Das Opfer dos Wolfos ist ohnc woitcros als di e 

verlass cnc Gobliobtc , der Wolf als das Rouo- Bild seines immorwahrcnden 

stets v,achsonden SchuldgcfUhls zu erkcnnon . 

Das vollkomr:1ono Einswordon und Lebon mit don Elomonton darzu

stcllcn, erziolt der Dicht cr in dcr Gestalt Jung~Volk0rs 1). Die Vcr

wandts chaft zwischon dom "schl ank Zigcunc:Jrwoi b11
, dom"Zaube r madcho:n" 

und dcm Hcidcsturm und dor Windcsbraut ist unvcrkennbar . Jung- Volker 

ist ein Kind aus der mystischon Scolon- Eho mi t dor wundorse.mon Braut 

v.om zweiton Zyklusgodicht . Ein Wesen , nicht nur in Harmonic mit den 

Elemcnton musiziorend , s ondcrn ihnon auch cntsprungon und darum aufs 

innigsto vcrbundcn , ist Jung- Volker cine Horzonsgestalt Morikos . In 

dor Vorstollung von der Vorwandtschaft mit dcr Windsbraut vorsucht 

dc r Dichtcr den Vo r hang zwis chcn don zwci Welton hochzuhaltcn , damit 

eine We chselwirkung mogli ch bleibe . Wcnn das mtdchcn auch durch sein 

Vors chuldon kcino Aufnahmo in seine bUrgorli che Existcnz findcn konn

tc , vormag or im Spiel dcr dichtorischen Phantasio auszuglcichen und 

di~ boidcn Welton in e iner olomontarcn Vorwandts chaft zu vorbindon . 

Wa.'1rond seines Urlaubs aus dcm Kirchcndionst ging der Dich

t or a1I! Anfang dos Jahrcs 1828 zu soinem Bruder Karl, damals Amtmann 

in Scheer , auf Besuch . Zu di eso r Zoit f and wahrs cheinlich die Niedcr-

3 7 / schrift · •• ·• 

- ------------------ ------------ ---- -- -
1 ) "Jung- Volker" und"Jung- Volkcrs Lied" (1826; Gpf ., p . 46). Vgl. auch 

Po, pp .38 und 4o . 



-37-

schrift der grosson Sammelhandschrift (Po.Vgl. den Anhang, p. A iv ff.) 

statt. Darin kommcm vier Godichte in einem Zyklus vor, von dcnon das 

erste und das viert e anschoinend in dem Jahr 1828 entstandcn sind. 

Das s chon en1ahntc zwei te Gedicht ( 11 AufgcschmUckt ••. 11 ) vom Jahrc 1824 

erschcint hicr zum crstcm Ual in Mo rikcs Handschrift und das glGich

falls erv.'ahnto dritte Gcdicht ("Ein Irrsal •.• 11 ) ist leicht, abcr be

deutend abgo~ndert. 

Der Dichter muss am Anfang des Jahres 1828 Anlass gehabt ha

ben , sich mit dom Geschohon von einst und seinem damaligen Verhalten 

auseinanderzusotzen. Er scheint sich in besonderem Masse Uber Wesen 

und Herkunft dor Liebe und ihr Schicksal in der Welt zu befragen . 

Die Godichto "Frage und Antwort" (1828; Gpf ., p . 42) , "Nimrnersatt.e LiG

b011 (1828; Gpf., p.47) und "Lied eines M~dchens 11 (sp~ter: ,iE::rstes Lie

besli ed eines M~dchens"; 1828j Gpf ., p . 3o) haben darin ihr gemeinsames 

Grundmotiv. Eiographisch darf der neue LiederfrUhling zum Teil aus 

der Neigung des Dichters zu der Tochter des Schullehrcrs in Scheer, 

dcr HJosephine" soines ·glcichnamigen Gedichts, erkl~rt werden . Einige 

der obengenannt on Gedichte sind mit anderen in die Widmungshandschrift 

"Neuc woltliche Lieder" aufgenommen und sind wahrscheinlich aus der 

Erinnerung an das ErlebniG in Scheer entstanden . In dcr Stuttgart or 

Sammelhandschrift (Po) oind nur die Gedi chte 11 Begegnung" (1828; Gpf . , 

p:.,.17) und die zwei neuen Gedichtc vom Zyklus 1) aufgcnommen word en, 

die dem Scheerer Erlebnis zugeschricben word0n dUrfen . 

38/ Beim ... 

1) Unter den Titcln "Agnes, dio Nonne" und "Nachklang von Agnes 11
• 
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Beim Erwachcn e iner nouon Liebe mag dio Erinnerung an j ono 

frliherc Liebe rego gowordon s oin und a l s Anrogung flir das Gedicht go

diont habcn , das spa.tor zum orston dos Zyk lus wurdo 1) . Es ist wahr

s choinlich und donkbar, dass os zu den orston dichterischon Bllit on dos 

nouon Frlihlings gohorto. Bock 2) hat s chon auf dio biogr aphis che Ahn

lichkeit des hier angosprochenon Madchens mit dor To chtor dos Schul

l ohr ~r s hingowicson , wio sic aus don Godichten, die auf sic bozogon 

wcrdcn dlirfon, hcrvortritt. Auch dor Ton dor Godichte und ihro Wort 

wahl stimmon Uborcin. Der Begcgnung mit dom Madchon gilt die orst0 , 

dor Erinnerung in symbolis chcr Form dio zwoitc Strophe dos erston Go

dichts . 

Boim Ans chauon dor "trouen braunon Augon" tritt dem Dichtcr 

im Spiegel dcr Erinnerung doron Ebenbi ld vor das goistigo Auge . Die 

Augon von oinst , die ihm nun ganz gogonwartig goworden sind, habcD bei 

dom Dichtor einmal die Ahnung tiefliogonden Goldes gewockt . Di e Wortc r 

"wie" , "1Xiderschoin", "schoint 11 und "mag" vorraton den starkvn Zweifel 

des Dichtors am Vorhandonsein des inncron Goldos. Gold ist substanti

c llcs Fou0r, in i hm wird das gcfahrlicho Fouor, unbostandigstoo der 

Elomontc, gebandigt zum Symbol dor Treuc, der Dauer und Unvorganglich

koit . Gold ist das Bewahrendc, Feuer das Vorzehrende . Als gobannt os 

Fouor darf das Gold auch als Symbol der Poosie verstandcn warden. Bau

ers Wort klingt an: "Maria, die ihm das Ratscl seines Lobens aufgcgo

bon und golost hatto • •• ist solbst dio Poosio . 11 3). Im Jahrc 1828 

lasst dor Dichtor den Professor Schwab von eincr Vikarstube sagon: 

39/ 11 
• • • da • •• 

1) "Agnes , die Nonno". Vgl. Anhang, p.A viii. 

2) Beck,A. Porogrina •• • , p. 211. 

3) Cammeror , W. Bricfc von Eduard Ma riko ••• , p . lo . 
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" •• • da kann man die gohcimon Schlitzo, das rochto Gold dor Po '.)sio 

aus dor tiofston Soc lo mi t Musso horvorholon 11
• 1) 

Die 11:Nacht des Blickos " kann borgcndor Grund dos Goldcs soin, 

ab1.n auch Abgrund dos Trugcs. Das brauna.ugigo, 11 unwiss1cmdo 11 Madchon 

woisa ni cht um dio Gcfahr und wil l auf die nouo Bindung oing0hon, der 

DichtGr muss abor aus bitt or ~r ~rfahrung ablohncng 

Wog , rouobringond Liobos- Gllick in Slindon ~ 

Dor Mut fchlt dorn Dichtor, don Goldgrund, das Echto zu orkennon. In 

dor zw.'..li ton Strophe ,_; rfahrcn ...-,ir warum. 

Durch die Augon dos 11 Zaubormadchcns 11 war ihm oinst oin Traum 

zut0il g.'..lwordon und dor li css ihn 

•• • von wundorbaron Lebon 

spriossond Gold in t iofcr Er do soh ' n, 

Gchcimc Lobons- Kraft o, die da wobcn 

In dunklon Schachton, ahnungsvoll vorstJhn 

nTraum"bodoutot im Sinno dor Romantik Rlickk:ob.r in don "G0mcing13i3t 11
, 

in die Ur einho i t dor Viol t , aus dor allos Se i n horstar.:unt . Das ol0!t:.:n

t a ro Lobonsgohoirnnis, dom Schosso dor Erdo solbst cntsticgcn, orscheint 

~1ior . Zu don or traumt;:m untor irdis chon Ursprungsmachton flihlto Mori-

lo sic::i unwidor stchli ch hing8zogon und or lioss si ch von ihnon mi t 

flihrcn , Das Hcr absinken i n di e Tiofon hint~rlioss ihn abor dosi l lu

sioni ort: er fand nichts . 

Mi ch dr ang ' s hinab , ni cht konnt ' ich wider strobon, 

Und unton, wio vorzwoifolt , bliob i ch s t ohn,-

Dio goldnon Adorn konnt ' i ch nirgend s chauen , 

Und um mi ch schlit t ort sohnsucht~volles Gr auon . 

4o/ Im ••• 

1) Gespr a ch zwis chon mir (namli ch dom Kandida ton E. Morik0) und 

Hcrrn Professor Schwab. (Gpf ., p . 1184) 
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Im Wason dcr frlihcron Gclicbton fand or zum Toil Gcwahrung und zum Toil 

Enttauschung, und co wurdo ihm zum Rat scl. 

Dor Dichtcr konnto nicht die "go ldcnon Adorn" sohon: ontwcd0r 

woi l sic nicht da war cn, nur i m Traum bostlindon , odor woil cs ihm aus 

0igoncm Gobrochcn vorvvchrt ,vurdo . Sohnsucht ovoll bliob or zurUck, donn 

or g l aubt o no ch an das Vorhandonsoin dos Goldos . Grau0n Uborficl ihn, 

donn er wurdo sich dor Unti cfon und dor G~f ahr dos Hcr a bs inkons flir 

di<) c igonc Existonz bowusst . Moriko fasctc hior zusammon , was ihm an 

damonischor Liobo im Lebon in Maria Moyer und in don Gcstaltcn d0s 

Fr oundos Waibling-:::r und dos wahnoinnic;on Holdorlin qegognct vrar: mens ch

lichos Wason als Einh~i t von horrlichom Roi chtum und unhcimlicher Bo

drohung . 

Dae Suchan nach dam Urgrund dcr Ers choinung0n ist nun ein Wag

.~~s, auf das .Jr ni cht wi :::dor cinzugvhon b:: r .Jit ist. Darum s chrickt -:or 

Bcfangonc vor dc r Vorlo ckung zurUck: or fUrchtot die Wioderholung ci

n:s :SJ rl cbons von oi nst . Es f chl t das Vcrtrauon zu dom, was nio als Si

chc rhci t gogcbon ist im Bcg;.Jgncn dcr Lio be . "Es f chl t dor Mut, das was 

di e Li '.Jbc zu sohon moint im Widorschcin dor Augon , was abor Gcnoimnis 

dor i nnorcn Ti ofo ist und bl oibon muss ••• als ganz gowiss anzunchmon 

und os mit ihm zu wagon . " 1) 

In diosco Vcrsagon wurzolt cine dop~)clt o Schuld des Dichtcrs , 

cine 1·mcns chlichc" und oino :iasthcti s cho ": d .... s Abwois :m dcr Liebe, wail 

sie ihm s choinbar nicht die Offcnbarung dor Urwo ltmachto - die ihm dcr 

41/ Ent stehungsbodon ••• 

1) Kunisch,H . Porogrina . In ~ Wege zum Gcdi cht , p. 244 . Vgl . auch An 

Bauer, Juni 1828; Soobass I, p . 112~ "Ach, Liebe und Fr cunds chaft , 

j a fast j odcrn H3rzonsgcnuss hab ich mich s chmorzlich voronthalt Gn, 

soit ich mit moincr auss oron Exioto:nz s o zorfallcn bin." 
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Entstehungsbodon dor Po osio bodout ,, t - gov,ahron kann, und dn::; Vcr

sch .::J rzon dor Gol ogonhci t, durch da ::; 1fagni::; dor Liebe zurn Wagnis dcr 

Dichtung zu golangon. 

Zwo i 11.ndorunge:n in dor Po-Fa:::;sung dos dri tt on Gcdichts VGr

s t arkon dicson :J:indruck. I n der Urfassung fohlt noch Vors 3 ~ 11 Schau

dor nd ontdcckt ' ich vorjti.hrt en Botrug" und im viorton Vors i "doch grau

sam;' • Hier liogt oin S) ~t or oo Urt oil var, uin Solbstgo richt Uber soin 

frlih,) r,l Vorha l t en in dor Li ubo ~ "Er hat orkannt , dass or I grausa,m' 

und hart, d~s s er unv~r antwortlich gohandolt hat, als er di e Golicbto 

' in di e grnuo stille t~ lt hinaus' sti oss, oincs ' Irrsals ' wogcn, in 

dvm :J r ihr cr c, t rocht borgcnden Schutz gcwah:..·en musst :.: . " 1) Bci dor 

Gcliobt -::m war 3chuld, abor a lto, 11 vcrjc'Jutc 11
• Bock intorprotiort mit 

Roe ht das 11V'.) r j · .hrt" als dao, 11 was woi t zurlicklL.:gt II und "koino SUhne 

m0hr hoischt 11
• Diesen 11 v ~rj~hrt on Betrug11 hatto or damals n::; chaudernd 11 

ontdock:t und don wahron Sachvorhalt vorkannt . I n dor S:;annung zwis chon 
11 s chaudornd 11 und 11 v .Jrjahrt 11 liogt die ~rkenntnis dos :Missvorh1:1..ltnissos 

zwis chon dor Ungliltigkcit dor Schuld dos M~dchons und seine heftigo , 

ngrau::;amc" Roaktian van dama ls . 

Die 1lndorungcn, die dor Dichter am Anfang dos Gcdichts va r

nahm, zeigen, dass er das Gos chohon van oinst kritisch UbcrprUfto . 

Durch die Jahro muss sich boi ihm die Uborzougung ontwick0lt h3.bon, 

or lmbo damals nls Liobundor und als Mens ch, n.n don sich cine Hoima.t

loso um Schutz gm•mndt lmtt c , vcr oagt. Ihr-J Lieb::; war angcv;icscn auf 

das AufgonammonTTordon, abcr or hat sic aus dam Haus in die Welt vor

jagt . Er hat das Wort d0r Li ~bo Ubcrhort, hat so die Liebe zorstort 

und i~r koin Haus gow~hrt . Ich mochto annohmon, dass order Auffas

sung w~r,dass or sich als KUnotlor ungoahntc Moglichkoiton vorschorzt 

42/ hatto ••• 

1) Bo ck,A . Pcrogri~a ••• , p . 2a3 . 
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hatto als or das M~dchcn in di e TToito Welt hinausschickto, sich solbst 

eb-'.)r i m bogronzton und si chorn Haus ba rg. 

I m viorton Godicht dos Zyklus 1) bos innt sich dor Dicht cr 

(U-1t dio Goliobto und das Goschohon von oinst, abcr das "Warum" soin.'.;s 

Ilando lns und soinor Unzufri cdonhoit bloibt ihm ungokl~rt. "Im hcllcn 

Kindorsaal", das ist in dor vorloroncn Welt dor Kindhoit, sucht die 

Soolo Goborgcnhoi t . Die RUckvorsctzung golingt ihr abcr· .nicht .• Dem' dur c~. 

oig:mcs Vc r s chuldon horbo.igcfUhrton Ung lUck v orsucht dcr Dichtcr in 

s e iner hcilc n Vor gangonhc it zu cntfliohon, a bcr auch hicr wird or vom 

G" ist dor G01i ,)bt on hoimgosucht . Di e Goliobto tri tt in das Reich dor 

,~s chuldigon Kindhoit und fUllt ihn ganz aus . Das Erlittono 1:sst sich 

o.bor nicht ID,)h r rUckg ngig mn. chon . Als "Bildnis mitloid-s ch~nor Qual", 

a.ls "Goist " bringt di u frUhoro Goli obtc die Trauor und don Schmorz 

Mi t si ch . Die al t o Einhoi t ist zor s t~rt und sic sind oinandor 11 fro,.-,_r: 11 

gmvordcni 

Wi r sass en fremd, mi t s turam-vcrhal tncn Schmc rzcn 

Dem in dor Erinnorung Vorgcsson, Erlosung und Genosung S1 1.

c:1ondon i s t (J ino W'iodoraufnahmo i ns Haus dor Kindhoi t vcrsagt. DHr ch 

as Li ob0sorl obnis ist or aus dom bor gondon Haus dor kindlichcn lin

schuld v orsto ::rn on , i s t or so wi o das Wldchon und mi t ihm hoimatlos 

g.,wordon . 

Da brachest du in l aut oa Schluchzon aus 

Und , Hand in Hand, vorli oss cn wir das Haus . 

Die Tronnung i s t unauflubbar und die Schuld ni ch t wi odor gutzumachon . 

Die Unabtindarl ichlrn i t dos Gos chch:ms wird zum Grund ton dos Godichts . 

43/ Von dom ••• 

1) In Po unt cr dom Tit ol nm:i.chklang von Agnes " . Spat cr, loicht go

andort: Porogrina IV (1828 ; Gpf ., p . 99) . Vg l . Anhang , p . A xii . 
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Von dom Bruder in Scheer ging Eduard zu dom Vetter Mariko und 

soinor Frau Adelheid in Buchau am Fedorsoc auf Bosuch. Hier ontstand 

dio Widmungshandschrift 11Nouo wol tlicho Li eden" ·1) in dor auch das Go

dicht "Hcimvroh" ( 1828; Gpf., p . 43; Anhang, p . A xiv) aufgcnommon ist. 

Boi dor Tronnung von JoGophino Lung kormnt wiodor dio Erinnorung an die 

oinstigo Tronnung zurUck und damit zusarnmon das Hoimwch nach dam Haus 

dcr Liebe, dan sic gomoinsQm untor Trlinon vorlasson hatton. Jodo nouo 

Liobcsbogcgnung bodoutot oincn Schritt w9ito~ wog van dor Golicbt0ng 

Anders wird dio Welt mit jodom Schritt, 

Don ich waiter van dor Liobston macho; 

Mein H_)rz das will nicht woitcr mit. 

Im stJton Wochs ol dor Soolonlandschaft mutot ihn allos frcmd ani allos 

hat "So frcmd cine Miano , so falsch cin Gosicht 11
• Er sohnt sich zu

rUck in dio Hoimat dor Liobo, wo das Vorgissmcinnicht am schonston 

blliht, abor dor Abschicd ist unwidcrruflich: 

Fort, nur fort 1 

Mir gchn die Augon Ubor i 

Dio kalto, fromdo Welt , in die or sich nun vorstoss on fUhlt, w1ihrond 

so in0 frUhcro Toilnahmo an ihr anschoinond aus dom Bowuastsoin vor

s chwundon i s t, wird dom sichorn Hei m dor Liobo g0gonliborgostollt . 

Dor Dichtor s chickto das Godicht "Li0d oinos M~dchons 11 2) an 

Kaufmann 3) mit dom Auftrag: "sotz cs in Musik , gib Ihr (Kaufmanns 

Braut) am Brautmorgon cinon Kuse und frag Sic , wonn sic 1 s nun absingt, 

44/ ob das • •• 

1) In dcr Widmung hoisst cs: 11 
• •• wurdon nlimlich stl.mtlich godichtct 

im dortigon Park so \:ic im Badgart on". 

2) Vgl. 11Nouo woltlichc LL:':doril (Anhang , p . A 1C:v:,~ untor dom Titol: 

ilErstos Liobcsl i cd cincs Madchcns") . 

3) An K~ufmann , den ?.Julius 1828; Seebass I, p.119. 
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ob dao Lied nicht, auf oin Haar , allo die Sooligkoit ausdrUckt, die 

Sic in don or3ton Tagon Euror Liobo ompfundcn ••• 11 • 

Die "blindc Fi s ch-.::rin" woiss nicht, ob s:l,o "cinon sUsson Aal" 

odor "cine Schlango" groift . Dic orsto Liobosrogung wird nicht nur 

a ls "Lust" cmpfundon , s ondorn auch als "Jammer". D:i.o Liobo ist "clas 

schaurigo Ding" , das sich nicht wohron lasst, unwidcrsto_hlich "an dic 

Brust" "schlUpft", sich kook durch die Haut boisot, in Jjositz nimmt 

und sich 11wonnoli ch" oingrabt . 

Boi dcr Wonno dor Liebe ist auch ihro Gofahr mitgogobcn. 

Im Godi cht "Frago unq. Antwort 11 (1828; ~pf., p.42) l) bo

s chaftigcn dor Ursprung und die Bchorrschbarkeit dor Liebe don Dichter. 

Dor Ursprung dcr bittorsUsscn iiebo ist, wie dor dos Wasscrs dcr 

"sUsson Q,uell8" , vcrborgon und unergrUndlich; unaufhaltsam wio die 

Quella und wi0 die FlUgel des Windes . 

"Liod vom Windo" (1828; Gpf ., p.49) nimmt dassolbo Thoma aufg 

Ursprung und Hoimat dos TTindos warden orforscht . Dio Antwort hiorauf, 

so wio dio auf di e Fragoi 

Sagt wo dor Liebe Heimat ist, 

Ihr Anfang, ihr Endo ? 

bleibt aus . Dor Dichtor woiss abor schon um das Haus dor Liebe: 

Ach, s~g ' mir, alleinzigc Liebe, 

Wo du bloibst, dass ich boi dir bliobo t 

Docli du und die LUft 0 habcn koin Haus. 2) 

45/ Ursprung ••• 

1) Wicso ,B. von . Eduard Mariko, p.165, gibt 1846 fohlorhaft als 

Entstchungsdatum. 

2) Vgl. "Im FrUhling" (1828 ; Gpf., p .29) . Hier dio Horgonblatt-Fassung . 
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Ursprung und Ablauf dor Liobo ist dom Wind vorgloichbar. 

Lieb' ist wi o Wind, 

Rasch und lobondig , 

Ruhct nio, 

Ewig ist sic , 

Aber nicht immor bostandig. 

Di e Li 0be ist in ihrom Wcscn c l 0montar, lobondig und ruh~los. Sic bo

st cht s cit Ewigkoit cn, kommt nio ans Ziel und gcht nic zu Endo. Darin, 

das s di e Li obo owig i s t, ist ihro Trouc zu suchon; darin, dass si c un

bostandig i s t, ihrc Trculosigkcit. Die Schnsucht dor liobondon Soelo 

ist nach Trcuo und Ewigh,i t in dcr Li ebe . Das Schicksal ist abcr die 

Unbcstandigkoit, di e Tr0ulosigkoit. 

Das "Gesprach im Volksdialekt" , 11 Die traurig' Herberg" (1828; 
Gpf., p . 296) 1) ist bishor van wenigon F'orschcrn boa ch tot und vo-rwnr

t ot ~ordon . Hi 0r wird dio unpersBnlichc Form des Volkslicdos zum orston 

Mal als Tarnung fUr ganz Porson1ichos vorwondct . 

Auf dio Frago wo der Schatz wohnc, kommt die Antwort: 

Boy 'r Kirch stoht 'n Gasthof 

Der hat -'n schwarz Thor, 

Hat hUbscho grlino Laden, 

Viel Krcutzlcn davor . 

46/ Der••• 

1) Vgl. "Nouo woltlicho Lieder" . Dieso Fassung darf wohl a.ls di;:, ur

sprUnglicho golt cn . In spatcron Jahron wurdo das Gcdicht mohrmals 

Ubcr,_....arboitct. "Die traurig Hoorbcrg" ging irn August 1830 an Luise 

Rau; "Zwoi Kamcradon" wurdo fUr di e crate Godichtausgabc go:plant, 

aber gostrichon; "Dor Schiffer und soin Madchon" wurdc in den "Go

dicht cn" aufgonomrnon und "Lieb in don Tod" crschion im Kunst- und 

Untorhaltungsblatt fUr Stadt und Land , 1852. 
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Dor Gasthof hoisst 11 dor glildon Engel" und 11 dor schwarz Tod11
• Die Go

liobte ist zwar tot und begraben, abor 'wohnt" noch in dem Friedhof . 

Als Zeichcn dtirfon di0 Blumon golton, die dem Nachtrauernden 11 jo lan

ger je liobor11 wcrdon . Soin Ringloin an ihror Hand ist Symbol sein,1 r 

Troue und sic bcsuchon oinandor gogonscitig, .:tbor borUhron sich nichti 

fUrwahr oin grausigos Vorhaltnis l 

Das isch nor ' n Liebe l 

Das isch mer ' n Trou l 

Wann isch an doi Hochzig? 

Dach nit scho vorboy? 

Ej_no Hochzoi t v1ird in Aussicht gcstell t und das endlicho Bcisanml'Jnsoin 

horboigosehnt . 

No zich ' n mer salbandor 

Wol fort aus ' m Land. 

Das M~dchen ist ihm zwar i m mcnsclllichon Bor oicll vorloron go

gangen, ist tot . ,, abor Gr ist noch imstando die BlUten auf dem Grab 

dos Vorhaltnisses zu geni osson und in don Traurnon ihr Bild hcraufzu

boschvoron . Die ondlichc Wi odorvorc inigung ist e. l s Gcwisshoit geg0bon . 

Nach dor "Hochzig" wollon sic zusammon oinOI' nouGfl Zukunft kgvndwo an

ders - und hior ist wohl J ina jonsoitigo Wel t gcmeint - cntgegongohan . 

Liobo und Tr0uo , diG in d,;r diossoi t igon Wol t koine Hoimat findon 

konnon, wordon in oinor trans zondonton 'lclt 1ru aufgonommon . Dor spli

t or c Rome,n 11118.ler Nolton" klingt mit oinor ahnlichon, obschon di s ha.r

monischon, Noto aus. 

In dor am 19 . Juni 1828 dati0rto1, Widmungshandschrift "Ne.mo 

W'3ltlichc Lieder" bofancl sich oin Gcdi cht untor dom Titcl 11 Vorzwcifol

to Liebe . Sonott" ,(Vgl . Anhang, p . A vi) , das sptlter zum flinftcn und 

"Angol- Godi cht 11 1) dos Zyklus wu rde . Das tragischc Schicksal dor Liebe 

47/ wird • • • 

1) Vgl . Beck , A. Per cgrina ••• , p . 208 . 
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uird gostaltot. Die Sonettform verhlillt nicht nur, condorn in i hrer 

Strongo soll dio Errcgung gc1Jo i ot ort wa rden, soll Halt in oi nom bodon

los gewordenon Sein gcfundcn wcrden . 

"Dio Liobo , sagt man, wird nm Pfahl gobunden11 

Mit "sagt ma11 11 wird di e Ausspr acho Ub0r das Vor hangnio dor Liebe ont 

::mb j okti viort und vor a llgomoincrt. Das Wort "wird" , nur in dios3r 

FGssung vorwondot, botont dio Kausalitat g dor Mons ch s chl agt die Lie

be in Band'J und rna.cht sic zum Opf er. Di e Liebe iot ni cht s chon oino 

gobundcnc Macht, s ondor n wird s i c or s t durch den Mcnschon . In dor 

spateron Nolt cn-Fassung macht das Wort "stoht" den Ant oil dos Mon

s chon mohr passiv und di e gobundone Li .,b::i zum Schicksal dcr Mons ch

hoi t Uberheupt . In unsor or F3osung hat dor Mensch noch die Vorantwort

lichkoit zu tragen und darum auch die Schuld . Dor Prangorpfahl des 

gokrouzigton Christus s chimmort hint or grlindig durch, und s omit di ::i 

gro sso Li obo Gotto:: . Mi t oiner.1 Opf ,, r v,ird abor ohms orkauft ~ dio 

Gunst , dor Sogcn, die Li ~bo dor Gott er. In christli chorn Sinn wordcn 

die SUndon vor gcbon und dio Schuld aufgJhobon . Vororfordornisso sind 

da rum ob :m SUncle und Schuld . 

"Goht endl ich ar m, v orlassen, unboschuht II ... 
Schicksc1.l dor Liobo ist os, dass di e Flillo in Ar mut g-Jwandolt wird, 

die gom-:; insam orlobtc 1.7onnc in e insamo Vorl asscnhcit. Zurn orst on Mal 

kommt das Wort "vorlasscn" in dor Zyklusdichtung vor. Di e Abwoisung 

dos Mndchons i m dritton Zyklusg~dicht i st a l s o nicht s wonigor als oin 

Vcrlasson gowoson . Ma riko ompfind ot boim Anblick dcr Hoimatloson, dass 

os soino Schuld ist, dass dio Liebe s o soin muss . 

Die Liebe wird porsonifiziort und die Goli cbt o orschcint 

zugloich a ls Symbol und a ls sic solbst. Die Liebe ist in die Welt 

vcrstosson , wo sic hcrumwandort und hoimatlos bloibt. In ihror Ver

l a s sonhcit und ~insamkoit konnt di e Li obo nur die Trancn als Labo 

48/ fUr ••• 
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fUr ihro Wtmdcn - ein Bild dor aussorston Ausgcworfonhoit und Vcr

wahrlosung . 

"so ... 
t1JUngst", das ist vor kurzom, habo dor Dichtor die Liebe 

gofundon' . B~i dor nouon Liobosroguhg bczaubcrt ihr Wahnsinn 

ihn und :::n·innort ihn an ihr crfahrcn,Js Schiclcsal: s~o goht ondlich , 

wio die Gcli:)bto, "arm, vorlasscn, unboschuht" u:nd im Horzon ti.Jf vor

vrundot . Ihr.:, Erschoinung, nun wic damals, mit "Wahnsinn", Glut dcr 

Wango und "wildo Kr~nzo in das Haar gcvrundonn, orkcnnt er als vcr

lockond schon . 

FragvvUrdig, unbogrciflich orschoint dcm Dichtcr nun aus dor 

DiBtanz soin frUhoros Bcnchmon, dass or "so;t.cho SchBnhoit" "einst 

vcrlasson" konnt:J. Hat er bish;;r die Wioderhcrstollung dcr Boziohungcn 

dor orstcn Liobostago und cin wcitorcs Fortbostchcn im Jonsoits in 

don Trtlumon crlobt , so boschwtlrt dcr Dichtor nun "das alto GlUck" 

tatkraftig in die Gcgonwart. 

Mit Wch ompfindot or abor das hcraufboschworono Bild: 

Doch woho l wclcho Mione , wolch oin Blick t 

Dor schono LiobGswahnsinn ist gowichon und statt dosscn wird ihm aus 

dcm Blick dos Mtldchons soin.:, oigono tiofo Schuld gospiogolt. Im An

schaucn ihror s chw.::: igondcn Gvstalt wird ihm dio cigono Schuld umso

mohr vcrnohmbnr. Das Bild, in dor oig.:m:m Phantasio wurzclnd, abcr 

aus dofil oigcncn SchuldgofUhl gon~hrt, tritt nun an fUhrondo Stello; . 

os wird zum aktiv Verdammondon, das Subjokt zurn passiv L~idendon. Ihr 

Kuss, "zwischcn Li.::,bcn, zwischcn Hassen", ist Bcwois ihrcr GloichgUl

tigkcit . Umgokchrt wic vorhor, vorl~sst die V0rlassonc nun don Schul

digon, wondot sich, "den Uborgang von Liebe zu Hass vcrratcrld" 1), fUr 

49/ immer ••• 

1) Bock,A . Pcr.::,grina ••• , p . 208. 
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immcr von ihm ab . Die Goliobtc , dio aus dcr Not dos Sich-Schuldig

FUhlcns horboigozwungcn wird, vorsagt sich ihm . Dcrjonigo, dcr die 

Liobo oinmal vorkannt und abgcwicscn hat, wird auch ondlich von ihr 

vorlasscn und nic wird sic zu ihm zurUclck0hrcn . 

Die Horaufboschworung dcr Gestalt dos oim,t goliebton Mad

chons ist nichts wonigor als cin Solbstgoricht . Ihrc Abivondung bo

doutot nicht nur Vorlust dor Liebe an sich, sondorn vor allum Vorlust 

dos harmonischon Vcrkohrs mit dom solbstgcschaffonon pootischon Symbol. 

Mit dor Tronnung von Maria Moyer wollto der Dichter sic als romanti

schos Ideal fUr soinu Dichtung bohalton. In seiner Dichtung wuchs sic 

abor aus von dor Ublichon Gestalt einor pilgorndon hoiligon SUndcrin 

zum Symbol der vcrlassonon Liebe, die sich ondlich von dom trouloson 

Vorlassondon abTTandt o . Statt dosson, dass or mit dor Absago seiner 

Dichtung oin immorwtlhrendos Ideal ormoglicht hatto, hat or sich wahr

schoinlich cine violsoitigoro dichterischc Entwicklung verschorzt und 

ist so seiner cigontlichon Borufung, Nur- Dichtor zu soin, im Grundc 

untrou gowordon . 

Zu diosor crschUtternden Erkenntnis k~m dor Dichtor nach 

vior Jahron im lotztcn Godicht dos Zyklus. Die llndorungon , dio or in 

don folgonden Jahron an don Zyklungodichton vornahm, bezougon dass 

dios auch fortan soin Wisscn und noino Not bliob . 



III 

DIE HIN'NENDUNG ZUR NATUR 

Gleich nachdem Mariko sich g weigert h2.tto Maria M'.lyor bei 

ihrom Wiedorers cheinen in Tlibingen in den orston Julitagen dos Jahros 

1824 zu sohon oder ihr gnr e in Stammbuchblatt chon zu schicken, cnt

stand das Godicht 11 Im Freyot1 11 (1824; Gpf . , p . 285) 1) . 

Nach dem Abschiod von Kl ·rch-:::m suchtc dor· Leidendc auch Roi 

lung in der Natur . Damals v ersuchtc er aus der Geborgonheit dos Wald

htittchens 2) die Sooligkoit des frliheron Bcisarnmon3oins in dor Erin

nerung ,vachzurufon, zwar boi vollom Vlis::1-)n, dass die Tronnung unwi

dorruflich TTar. Nun ist cs ihm Bodlirfnis, nicht durch das Nachhangon 

von Traurnon in dor Einsamkoit, oondern durch die Wi odorhorstollung 

oinor frlihor gohogten, innigen Gcmc ins chaft mit dor Natur Gonosung 

zu findon. Hiorzu b~darf or dor Absondorun5, die im Jugendgodicht 

durch das Hintorsichlasson dos "Trcibcns 11 "druntcn" zu erlangon v.ar, 

in di oscm Godicht abor durch das Entfliohcn "dom Druck dcr Stadt" . 

Die .~ntfromdung zv1is chon Dichtor und Natur hat i lwen Grund: 

den N3.mon dor "ruhigon, guton Natur" hat dor DichtJr l ange v.::rgossen . 

Nun will or 

•• • wio oin Knabe , hofti~: s chluchzCftd, 

Zur vorzoihcndon Mutter 

hinlaufcn, abor findot, daso seine Sohnsucht ni cht gcstillt wird, 

51/ dass ••• 

1) Nach Cammoror , W. Nouo Untorsuchungcn . . . ' p.39, muss das Godi cht 

am l o . Juli "odor oinom dor nl:l.chs tcn Tagc" ontstandon scin . Fischer, 

K. Eduard Morikcs Lebon und Worko, p . 55, bori chtet von oinom furcht

baron Unwottor, das an diescrn Tago Uber TUbingcn zog . 

2) Vgl . 11 In dor Hlittc am Borg" . 
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dass die Natur ihm nur 11 LUftc 11 gcwordcn ist. Er kann die Natur nicht 

mohr kindlich- harmlos crlobcn: 

J ctzt vcrlassot mich allos l 

Da di e Vorzcihung fUr soin Vcrgchcn ausbloibt, wundort sich 

dor Dicht or, ob scino Schuld nicht violl0icht ticf cr licgt. Er fragt: 

Oder bin ich dir gostorbcn 

Du unstorblichcr Goist dcr Nntur? 

In dcr Handschrift i s t 1 1ich11 unt orstrichon und hobt den Antoil dos 

Dicht ors stark hcrvor . Aus dor Vorgossonhoit ist die 'Ruckkohr in 

die Gcmoinschaft moglich , aus dor Abgos torbcnhoit abor nicht . 

Nun bofragt sich dor Dicht or, wio os gokommon sci, dass er 

nun dcr Natur fromd gog~nUbor st ohon mus s . Warum das Vorgosson, warun 

die Entfr0mdung und dcr Tod dcr frtlhoron ungchcmmtcn Gcmcinschaft 

mit dcr Natur? Ist di e Li obo zum Monschcn s chuld daran? 

Konnt o di e woichliche Pein 

J ~mor unsoligon Liebe 

Dich mir auf owi g entfremdon? 

In der Vorzwciflung nach dor Absage an Maria erschcint ihm ihro Lie

be als 11uns.3lig", ja als cin 11 Schattc_n 11
: 

Und so vorzwoifl' ich jetzt 

Weil ich mcin Horzblut gab 

FUr oincn Schattcn? 

Ist or dcr "unscligon Liebe" zufolgc horausgcfallcn aus dor Urcin

hoit und unflihig, sich ihrcr wiodcr zu bom~chtigon? Die Antwort vcr

mag dcr Dichtcr noch nicht zu gcbon. 

Die Elomonto warden ang0rufcn: die Windo sollon ihm durch 

dio Locken wUhlon, dio Rcgcntropfon sollcn dichtor fallen. Dio Span

nung zwisohon Monschonsocl c und Natur vormag dcr Donner zu ontladcn 

52/ und ••• 
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und dor Mens ch fUhlt sich orquickt. BodUrfnis ist os dom Dichtor zu 

orfahr on dass or noch lobt, abcr auch, durch das Gcsch~ft dcr Natur 

Uborzougt zu wcrdJn, dass ihr Goist noch l cbt und dass soin GomUt 

noch ompf~nglich gonug i st, urn dioscs Leben zu vcrnchmon . Das Gcuitt or 

vd rd ihm das "mah."lcmd Schauspiol" Gottes . Soll os den Monschen mahncn 

an das Walton Gottcs in dcr Natur? Wir wissen, dass Mariko dcr Natur 

nio sezi erond gogonUbor stand~ sondorn sich gorn als oin StUck von ihr 

flihlto . FUr ihn waron Sch6pferkra.ftc am Work, gloichmiissig innon und 

ausson. Gott ist nls Sichtbarcr dio Natur, als cin Geda chter aber dcr 

Geist, l ehrt Schcllings Philosophic. 11 Reincr spinozistischcr Panthois

mus und seine Abart on , die man als 'Panpsychi smus' davon unt cr s cheidcn 

kann, gohon bei Moriko ungotronnt durcheinandor . " 1) Darum bodout ot di o 

boymssto Hinw:mdung zur Natur hior oinon Vorsuch, Wi8doraufnahmo in 

i hron Gemoingcist zu findon und zur sc lbcn Zcit Goborgenhcit i n dom Bo

wusotsein von dor Allgogem,art Gottos zu orlang.;n . 

Die Mutt 0r Natur wird gcbot on, den durch die Liebe zum E~d

chcn oinsam und wcltlos gewordoncn Dichtcr an ihrcm "lautschl.ag,:mdcn 

Busan" zu hoilon oder durch den Tod vom Lebon schciden zu lasscn. 1,!o

rikos Auffassung muss cs zu diese r Zoit go roscn scin: dor sich im 

mons chlichon Bcroich dGr Liebe bcwusst hingobondo Mensch 113.uft Gofahr, 

sich aus dor Gemcinschaft dor Natur herauszulos on , don Urzusammonhang 

mit ihr zu vorlioren . 

Aus dor Schellingschon Naturphilosophic orgibt sich, das o oin 

Band si ch harmonisch durch allo Gostaltungon und ~nt wicklungon dor 

Schopfung vorbindond hindurchzioht . Allos, vom Grasston bis zum Goring

ston, all~s im Lebon und darUbcr hinaus , fasst Schollings Philosophic 

in oi n Netz von B0zUgon . Schelling kam Mariko wahrsch0inlich ontgogon 

in dcr mngisch-idcalistischcn Woltsicht, die dcr Dicht ~r schon l angc 

hogto . 

53/ Mariko ••• 

1) Waldor,H. J.iorilrns Wc ltanschauung, p . 44 . 
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MBriko glaubto an magischo Vorg~ngc und dio Wirkung dor 

Sympathio. Hinter jcdom sichtbaron Dingo stockto ihm 11 oin Unsichtba

ros ••• oin goistig Etwas" 1) . Es ist dos Mons chcn Schuld WGnn dioso 

Bczichungon zuoinandor nicht bcmcrkt wordon . FrUhcr warcn b0ido v/ol

t on, dio realc :Srschoinungswclt und die W0lt des Transzondcntcn, Ab

bild und Urbild, oins . Durch don SUndonfall, die Hybris, spaltctc si ch 

dcr Kosmos. Das Bogroifen trat an Stello dos Vorstohons. Die Zoit, in 

d0r sich die getronntcn Bild0r zu oinom zusammcnfUgen wordcm, wird 

jedoch kommon . Als cine Einhoit zoigcn sic sich in Tri.tumcn, in dor 

Kontcmplation und im Somnambulismus. Dann hat dcr Mensch, worm auch 

nur fUr kurzc Zoit, die Gnadc und die Kraft dos Schauons . 

Wir wisson, dass die Wandorndc somnambul voranlagt war und 

die Kunst dos Magnotisicrcns a.usUbte 2) . Wir kBnnon nu~ vcrmutcn, 

dass ihro g0hcimcn Kr~fto oincn ausscrordentlichcn Einfluss auf d:-cn. 

JUngling hatt 3n. Vormochto sic im hypnotis chon Schlaf ihm Einblicko 

in cine bi sher nur goahnto W,:)lt, in den Urzustand vor dor Tronnurrg ·· ·· 

von Goist und Natur, in das vorlorcnc Paradios zu gow11hrcn? Wir wis

scn os nicht . UnzTioifclhaft ist cs abor, dass die Bcgognung mit oinor 

Soolo, die zuglcich ihm so viol gcbcn und ihn gof~hrdon konnto, und 

cndlich die goZ'vungcno Trcnnung von ihr dom Dichtor 1foriko zum cnt

schcidondcn Durchbruch vorholfon hat . 

Die Hingabo an die monschlicho Liobo bringt don Vcrlust dcr 

Gcmcinschaft mit dcr Natur mit sich. Dia Liebe ist fUr MBrike cine 

owigc Macht, die allo Naturcrschoinungon durchdringt und mitcinandor 

vorbindot und sich in dor Natur wio im monschlichcn Boroich fUhlbar 

macht . Wio fUr Arnim ist fUr Mariko in dor Zoit seines dynamisch

dionysischon WcltgofUhls dio Liebe dcr Gcmoing0ist tu~d die cinzigc 

54/ Gcb~rcrin •• • 

1) Gpf., p.670 . 

2) Vgl. die FrUhfassung dos zwciton Zyklusgodichts, Anhang, p. A ix f. 
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Gobarcrin, die Soc l o dc r Nntur . FUr vicLJ Romantikcr war das ~ingohcn 

in das Gottlichc durch dio Liobo zum W1dchcn oino Gowi s shoi t; fUr Ho

riko biotot sic auch den Durchgang zur Aufnahmo in den Gomuingoist, 

abcr nicht ohno dio Gofahr des Vorlusts . Dio Liobo zur Frau vormag don 

ungchindorton Kontci,kt mit dor Natur und viollcicht schlicsslich die 

nufnahnc boi ihr zu voranlasscn . Wio dcm jung0n Gootho int dom jungon 

Morikc die Natur Urqu;:;11 und Urmacht des Lobcns . Dioso Mogli chkeit 

sch..)int ihm durch die "uns-)ligo Li obo" vcrloron gcgangon zu cwin . N:i,cht 

in dor 'ilonno ihror 11vr0i chlichon Pein" grUndet fUr ihn ihro Unsoligkci t, 

sondorn in i hror Schatt,mhaftigkci t und Unbostiindiglci t. 

Da die mencchlicho Liebe unbvstiindig ist, ist i l1r als stan

digcr Vormittlorin nicht zu trauon . Nach den Vorlust dor Liebe ist 

dies norikes schmorzli clw :·~rfahrung und dnrum ·,ycndot or sich unv_, r-

r'.li tt ol tan dio Natur in dcr Hoffnung, an dor Muttor "lautschlag0ndon 

Bus on" Hoilung zu findon . Hoilung b..;doutot fUr ihn abor nicht otwa Gc

nosung dor Wundcn nach dor Trcnnung . H:Jilung bod::mt.)t fUr den Dichtor 

nichts m:mige: r als die AufnnhL1c in dio Li obcsgor.L inschaft dcr Nntur 

und die Gcborgonhoit d:i.rin . In c\i csor Gomoinsch2-ft Hird dio S0010 

nicht de r Gofd1r dcr UnbosHtndigkoi t dor Liebe ausgosotzt scin. "In 

dor Ewigk~it dor Liebe grlindet ihr ..) Trouo , in dor Unbcstandigkoit 

i l re Troulosigkci t . 111). Zur Eins...-ro tdung kommt cs in dioscm Gcdicht 

abcr ni cht; die Natur vc rmag hochstons den Loidcndon durch ihron Wen

dol und i hr Wirkon zu --:rquickon und zu trost on . 

In dor "flaurnenl ,;ichton Zei t der dunkoln FrUhc" oinos Win

t ,rmorgon:::; ( "An oinorJ Wintormorgon var Sonncmaufgang" . 1825; Gpf ., 

p . 9) 2) orlobt der Dicht :; r "auf cinr.1al 11 die "Wollust doa Dasoins". 

55/ Sein ••• 

1) Wi osc , B. van. Eduard Moriko, p . 159. 

2) Die Hs . d(:r Frlihf,3.s ::mng bofindot sich bci Koschlig,M. 11.Ioriko in 

seiner Welt , p . 62 f . Vgl. P..Uch: Bcck,A .. Morikos Godicht "An oinem 

Wint0r□orjJll vor Sonn.,naufgang'' . In: E14fl10rion, Bd . 46 , 1952. 
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Sein Umgn.ng n it dor Natur war z-,ar vorhor v c rtraut , abcr noch nic zu

vor vJrmocht .J sic das Subj ckt d -Js Di cht,::rs vom Ich zu loscn und die 

Boobach tung dor inn.J r ~m u...r1d innigston Vorgango zu ormoglichon . "Auf 

oinrna l " ist die Schranko zwis chcn Natur und Scc l c aufgohobcn und di e Na

turist imstando, "nouo Ad.Jrn" in ihm zu wc ckon und sic in das Blick

fold dos G-J istos zu bring:.m . 11 Ad0rn" bod.out on dcrn Dich t ::, r zu di osor 

Zoit tiofliogondo, unt c r grUndigJ , v orborgonc, ol cmontarvcrbundcno 

Quollon . Im or ston Zyklusgodicht bcrichtot dor Dichtor in oinor schon 

frUh 0:rnggo la:::;s,mon zuo i t ,.,n Strophe van "galdnon Adorn" , " gohoimon 

Lobons- Kra.ft cn 11
, di e ihr.1 nur Traum gobliobon sind. Si c dUrfon, :1ls bo

standi . ·.: , ursprungsnaho M~.ch t -..: 9 Quollon dos Lobons im r.iakrokosmischon 

wic i m mikrakosni s chon Sinno so in . Dioso Quollon sind nach imrnor la

t ont clag:i\r-Json , dom Erh:bcndon noch unbowusst und unb.Jkci.nnt , und uor

don an dioscm bcs timr,1t .:m Y!intormorg..)n plotzlich gonv,o ckt 11
• 

Na ch Bo ck ist do r 1Tint ormorg0n 11 oin Gonosungsg;.,dicht . 11Dor 

mamontano Vorgang dos ~Ynachuns aus Schla f und Nacht ist van varnhcr oin 

zoichonhaft; i n ihm dr,'ing t si ch o i n Vargang inn ::. r -., r GJsundung aus 

l angwi c ri6 or ' Krankhoi t ' hinoin11 1). ?'oil dc1:1 Srlcb:mdon das GofUhl 

dor Gcn)sung uncrwartct ist, ist er ~rstcunt , wi o auch s e ine Fragcn 

und Ausruf 0 bczougon . Di e Tatsa.cho, dass das Godicht i ra Augonbli ck 

d e s :Jrlobons zustandc kammt , 11v onstatt on gcht ", und sich van soinom 

dunklon Hint or grund, dcm Gcwosonon, ablest, bodcut ot oi gcntlich s olbs t 

di o Gonosung . 

Dor Hintorgrund ist mchr als nur di e vorhorgchondc Nacht, 

dcr BJ r~ich in dcm die Sool~ sich goqu ~lt und das Blut krank gcmacht 

hat . Biographisch dUrfto dcr Hintorgrund , aus dcm dcr Gcnosungsvor

gang antithotisch horvargcht, als dor Vurlust dcr Li obc Kl~rchcns und 

56/ dcr • •• 

1) Bock , A. Morikos Godicht 11 An oincm 'lintormorgcn vor Sonncnaufgang 11
• 

In: Euphorion , Bd . 46 , 1952 . 
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dor Tod dos goliobt ::m Brudor:J 11.ugust innor halb oinos J o.hros orkUtrt 

wordon. Dr)r ornpfundono hint or grUndig:~ Raum Gchoint a bor in Wahrho i t 

dio Maria 1LJy,'1r - Goochichto zu scin . Vorgcgomv1irtigon vrir uns, dass 

soi t dom Godiclct "Im Frcycn" ( arn lo .Juli 1824 cntst andcn ) und don zwoi 

orst cm Godicht :::n dos Zyklus o ino dicht orischo Ode lLJg t 1), d i o orst 

mi t di oooo Godicht ir.1 FrUhjc.hr 1825 aufg·.:.hob.:m wird . Nach dom u.:arin

~rLJbnis war ihn co in Blut v ::: r g ift8t und krank , war or 11 loidondor 

Krankhoit volll' 2) . 

Dino f c ina Anspiclung auf das Vorhor bioton dio Zoilon 

~<:inom Krystall gloicht moino Soolo nun 

Don noch koin f ~lschor Strahl des Lichts gotroffon, ••• 

Dio Soolo ist nun wiodor wiJ oin Krystall gowordon, klar , rein und 

durchsichtig. Dor Goiot v1ird in d or GcnosungGstundo wiodor offen fUr 

don "Eindruck no.her V!undorkrttft0" . Nac hdorn sio si ch lango fromd go

gonUbc r g CJ standcn lmbon , b ogogn0n sich Holt und Ich, M:akrokosmos und 

Mikrokomnos , wiedor in dor ma.gis chon Atmospharc dos bognadot cn Augon

blicks . 

57/ Dor ••• 

1) Bocks B..;h::tuptung (A. o.. . O. ) , das naturphilooophi scho Godicht 11 Dio 

Elom0nto 11 tronnc don "Wintormorgonn von don vorhc rgoh ;)ndon dr::d Go

dicht0n, i st zu widorsprochcn . Die "chronologisch goordnoto Aus g.:::.b0 11
, 

dorc.:n e:r sich wahr3cllcinlich budi cnt hat:1 dorjonigon Loffs ons , hat 

das Gcdicht olmo irg:mdilolchon philologisch,.m Grund, willkUrlich 

mwh dor.1 Zyklus oingoordnot . Vg l. auch dio Bom;.:;rkung Maynes (Mc . I, 

p.433) b ~, im Godicht "Dio Elomontc", nach dor Krauss ' Briofausgabo , 

Bd . 2 , p. 25 f . flir dio :'.:;ntot ohung des Gcdichts vcrglicllon w,1rdon 

solL, . 

2) Vgl. de.G zw.:: ito Zyklusgoclicht . 
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Der Erlebende gleitet Uber in einen Traumzustand und nimmt 

oin "fricdensoligo:J Godrango" von Bildorn hoidnise;hen und christlichen 

Ursprungs wahr, das ihm se ine "traurigen W1:inde 11 aufmunt ert. Alles Er

lebto ist ihm ein Geschenk, das auch gott lichen Ursprungs sein kann. 

Ist es ein Gott, der dies Geflihl der St~rke 

In dich und dieses kranke Blut gesenkt? 

"Muth und Kraft zu jedem frommen Werke" machen sich nach vollzoge

nom Genesungsvorgang fUhlbar . Aus dem passiv Beschenkten wird der 

aktiv Bestimmendeg 

Die Seele flicgt, so weit der Himmel reicht, 

Der Genius jauchzt in mir l 

Der Aufschwung wird aber jah unterbrochern 

- doch sage, 

Warum wird jctzt der Blick von Wehmut feucht 7 
Plotzliches Hineindringen dcr Vergangenheit bringt die Wehmut. 

Ist 1 s Kindheit, Liebe, GlUck was ich im Herzen 

trage? 1) 

Der Dichter weiss es nicht gewiss, aber es kann doch das Gewesene 

sein, "Kindheit , Liebe, GlUck", ist das Positive aus der Vergangen

heit, das si ch nun hervordrangt und soll nicht mit dem dunkel emp

fundenen Hintorgrund, von dem sich dio Genesung ablost , glei ch

gesetzt werden. Durch die Assoziation drangt sich in der FUlle 

des Augenblicks die Erinnorung an das s chone Vergangene in das 

Bewusstsein. Die damalige FUlle gehort abe r schon dem Einst an, 

musste der Zeit und dcr Vorganglichkeit unterliegen, und ebon des

halb feuchtet sich der Blick von Wehmut . 

58/ Zur •• • 

1) Erstaunlich ist es , dass Beck , a.a . O. p.384, diese Zeile gar 

nicht er,.,71ihnt . 
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Zur ~o l bon z ~it offcnbart sich cin 3woit or, tioforli Jgende r 

Grtind fli.r dn.s plotzlicho ZurUckGinkon i::i TrJ.u ar . Nach d.o r Absae r, •lo r 

:,o inst hoiligon Li o°J,) 11 s tand '.)r ;_; i ns ->,m da, von ,l:J r Li obz vcrlassen und 

von d or ~: i ndh0 i t 50trcnnt . Das Sch;:;l t orn dos ,.mtscl1~digcndo;1 Aufnahmo

v .:i rsuchs i n di o GomGins chaft dor i'Jatur bo s t a tig t .:, Zel ina grooso :i:;,1nsam

k:0 i t. Dos i:.. .::. l b dringt clLl -:-vahmut in don r.;in :::rl cbt ,n. Augonblick E'. ls 

Trc:;,u8r um d..:tG Unwiodorbringlicho , ab~r zugl oic:i auch als Innow0r dcn 

d or Unzula,nglichko i t des Ich . :Ss i st nichts vronigo r a ls o i n nwolt-

und W.)rkontrUckt . ..:s b3f angon..;s Tii:::i2.b -.i t 2..r1· 0::1 in dio Ti c:f:0?1 dos Ic~-:. 11 1). 

Dor Dic!1t .;; r hat s ic:1 du r c:1 oi.ccn :;3 Tun di e r,mglichkoi teri. des menschli

chon und kUnztlor i c chc1:. Lobens v ors c:1orzt und wird s ich dos oon _bc

wusst, dass auc :c d ::i.s oi _;-c n J Vlosor:. daran Scbuld he.t. Das ] C; ·;-;usstsoin 

homrnt d::m r e i n orl obtcn Auc:;nblick untl g.)f~,:1rdot 2.uch so ino Dauer . 

Dor ·:Di nbruch d or Vc r g~mg:m :1d t und dor Inn:mwJlt 7rird dank 

dor ~1 -: ugo1Hom1cm,::;n G;,n.osunG a l s g'8f~l1r J.ichc r RUckf a ll .Jmpfundcn uncl 

dor Gci:::t 07ird m1g·: rufone 

Hi nw;:;g , m:; in Goist 1 h ior ,:;ilt k8in Stillosto:m t 

Es h it 3in Aug :;nbl ick, und - All es wird vcrwohn . 

"!I.i .J r ;i , in dL::r.:0r Pha se d0s ZurUck- und. I-I inu:1t Grblickans, ;1g il t k0in 

Stillo::; t '.)1111:i , d onn clo r Aug Jnblick dos b0g:nadc t ;:m Boschonktwor d:ms 

i s t v Jr g~nglich und muss v ~ll a u ssokos t 0t u~rdon . D~r Goist wird auf 

dan Scllau s;;iiol d.Gr :Na.tur Ge l onkt . Di ~. Natur i c t u::1.bofangol1 von don 

mE:ns ch lich::m :ilir:-,'li s3cn und be:s i tzt ·.:,oon d '1rUL1 crlos ,mdo Macht. ·no 
die Son_,.o s icl1 von do r ~focht lB Gt und 11 d i c koni g licho:'l FlUgT· anf~ngt, 

s o coll dor C..; i s t s ich orl1 ,., l)on von a ll ~rr, h i ntz r s rlindi g Z::,rru:.18ndon und 

Uber a ll ·~ s lbnschlich-B, s ch r iinkto hins clwr-.)bon . M.:i.krokosmo" tL""ld Mi kro

lrns;:nos , :r,1tur unci G:-, i.::; t , s i :1a. a,.1 jnd8 dos Q,cldicht s aufGinandor ::i..bgo

s tim:r1t. 

59/ Mi3rike • • • 

1) Bock, A. A.a.o., ~- 384 . 
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Mariko vorsucht in dioscm Gcdicht sich zu e inor Welt zu bJ

konnon, die nicht wio die rornantischo hinablockt in eino da.moninchc 

Nacht des Nicht s 1) . Er offonbart hicrin cine kUnftigo Grundtond3nz 

soin-:)s Dicht ortums g oin standigos Strobcn zurn Tae und dnmi t zur Ubcr

windung des Dunk::Jls. "Drang dos Goistos ompor zum Tag und Sog dor Soc

le hinab in die Nacht g das ist Moriko . 11 2). Das standig:J Strobon zur 

Uborwindung dor Nnchtsoito seiner Natur und die Vcrwirklichung dicscs 

Strobons fi cl dom 1.icnschen MBriko schwer , abor kam seiner Dichtung 

zugut o, donn diosc Ubcrwindung musste immcr wiodcr go l oist ct vmrdon . 

Ein noucs V::J rhiiltnis zwischon Ausson- und Innonwclt bci dem 

Dicht er t r itt in dicscm Godicht klar zutagc . Das GomUt ist viol sen

s ibler und ompfo.nglicher fUr die :3indrUcko der Aussonwolt und fUr dio 

Vorgango in scin~r Innonwe lt gowordcn . Die Vcrti efung und die Aus

drucksfahigkoit dos 6rosscn Kt1nstlcrs ist unverkonnbar . Die vortoil

hafte Wirkung des Maria- Erlobnisses auf scin,3 Dichtung ·wird dom Dich

t or vmhl nicht unbor:i-)rkt g -:)blicbon soin . 

Di e Teilhabo an dot Naturgc~oinschaft wi rd dem Dichtor jedoch 

nur in bognadot on Augonblickcn gowahrt. Die Tcilhabo kann nicht hor 

beigozwungon wordon, sondorn cs gilt ihrcr zu harron und das Bos chonkt

vr::i rdcn dankbar, obs chon passiv, a l s Gnade zu orfahron . 

Ein crs chopfondos Boispiol fUr die notwondigo Stimrnung und 

dio Empfindungon in dor dicht crischcn Stundo bi ot ot oin Toil auc dor 

Karzcrsz cno im Spillnor-FragQont (1826; Gpf ., p . 1161 f . ): 
"I ch wnr bis Mittornacht boi dor Lampo nufgo

blicbong mit oinmal bokon~a ich das Klingen im Ohr , und als drUcke i r

gcndcin Zauber nuf moin Gchir~ , bin ich van dcm Augcnblick an in don 

60/ vrundcrlichston ••• 

1) Vgl . dio zwoi te Stanzc des orstcn Zyklusgodi cht s . 

2) Vgl . Bock , A. A. a .o., p.389 . 
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wundorlichr. t on Godankonk:r oi s vor sotzt 9 ich bin TTi o gcbannt, ruhie dom 

tollon MUhluork zuzuc:ohon , das unt :.:: r Klingo l n und Swmnon in mcinom 

Kopf zu gchcn anfangt; ich fUhl o m0inon Zu"' t and klar, abor ich konnto 

don k l oinon i? alms im1 r..icht los on , dc r sich l ciso , botaubond , mchr und 

mohr um mo i n Haupt l ogtv, Ich b0sam1 mich , ob ich wach odor s chlafc, 

cinig~ Augcnbli ck o glaubt :: ich hc lls chond gov;ordcn zu scin , os war, 

al s w-:,nn mcino Gcdankcn in di e dli....'1nston Spit zon ausli::: f on . " Eino 1iach

t ol fing an zu Gchlagon und s oin H:: r z hUpftc ihm im Loi bc . "Al l es ::i till 

in don Gascon . Ich GD.pfand oino ni.:.J gofUhl tc J:t rommigkoi t, Inbrust, go

sund hollaugigt Lebon • •• Di e Wachtel schlug i n l angcn Abs:tzon immor 

fort, dEi.z-wischon Y..rar mir, a l s v ornahm · ich ganz andoro Kl' ngo , dRs Zit

t orn dcr Luft, das so ..J i g...:n ist, wonn die Nacht di e orst on BcrUhrungen 

doG Moreons splirt. Moi no :C inbildung vo1~sot zt o s ich ins Froi o, und os 

formt on s ich unwillkUrlich -J i ni go VJrso auf mo i ncn Lippon ••• 11 

Es folc t di o Urfassung dos God icht s , das sp~t or in oinom 

Zwoi gosang i n das Schatt onspiol, 11 Dcm l ct zt on Konig von Orplid", a f 

gonoon:m YTU,:do und dar aus mi t zusarnr,1,mgofUgt :m umrahncndon Vorsen uni:::. 

grUnd l ic½ g~~ndJrt om Sch luss a l s s~lbst~ndigos Godi cht unt cr dcm Ti

t e l "Nacht n" (undat . 9 Gpf . , p . 287) horausgolost wurd o . Das Schlagon 

dor Wacht e l bofr cit don r~0ns chcn von a llo unho i ml ichon Goda~J~on, r uft 

i hn in di o 1'lirkl ichkci t zurUck und flit.rt dia Sinnosorgano in cine 

Stimmung ,in dor ihnon di e Natur wi v von so lbst zu tonon anfc"ngt . Das 

s ons ibol o inncro Ohr vcrmag das mysticcho Dasoin dor Natur zu VC1 r 

nohrnan und Kltingc zu mythischon Eildorn umzuformon - oin wundorbaros 

Eois~i s l flir di o mythonbildcndo Kraft dios os Dichtors. Di e Tcilnabmo 

an di som Naturvorgang nt oi gort sich fast bis zur Solbstproisg bo: in 

di os or Stimmung zwoifolt dor Di chtor oi ncn Augonblick: an seiner oigo

non ~xistonz (Gpf. , p . 1163) , Mariko ist a bor zu bo,vusst , zu vi e l dem 
11 f r ochon11 TE'.g vorhaft ct , u1:1 s ich wi c Lemm ha ltlos dom :Bildorstrom 

hinzugobon und soinom Zaubor zu unto rlicgon . 

61/ Nur .•• 
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Nur noch in oinom andcron Nachtgcdicht lobt das Urbild dor 

Nacht aus sich solbst hcraus und sagt sclbst aus im gBttlichcn Wisson 

dos Dichtors. In dcm bcgnadcton Augonblick dor mittorn~chtlichcn Stun

do ( "Ura 1l ittorno..cht" . 1827; Gpf., p.loo) vormag dcr Dichtor sich dcra 

unsichtbaron Gchoimnis dcr Nacht zu croffncn und das Urbild zu ompfan

gcn . Wi o im vorigon Godicht ncrdcn mcnschlichc Stimrnungon nicht in dio 

N~tur hincingotragon, sondorn kornmon zum Schwoigcn "in fciorlichor Er

wartung der Dingo die nun kommen sollon" 1), und dann wird di0 Natur 

al8 r oincs Sein orlobt und gostaltot. Dio Naturist die In- sich-sclbst

Ruhonde , Ausgowogono und sich 3olbst GonUgondo . Dia Grundspannung ist 

nicht dio zwischon dom Dichtor und dor Welt, sondcrn ist die Spam1ung 

die die Schopfung solbor in Unruho halt, dor Strom dcr zwischon don Po

len flut ct: Systole und Diastole, At onholcn und At omlasson warden wahr

nohmbar. 

Wio dor Dichtor im Jahrc 1824 nach dor Maria-Episode in dio 

fr oi o Natur und nach dom Toda dos Brudors August 2) nach Urach zog, so 

"vorirrt" or sich no.ch dom Toda dor Lioblingsschwostor Luiso 1827 in 

dJm "w:Jrth::m Thal" Urachs ( 11 Bosuch in Urach" . 1827; Gpf., p .32) 3). 

Ura ch ist ihm Inbogriff dor vorloren~n Kindheit und orston Jugond. Das 

Godicht crz~hlt von s oinor Wallfahrt nach dcr Kindhoitsst~tto, wohl 

untornommon in dor gohoi non Hoffnung, von nouom dart Goborgonhoit zu 

findon. Das Godicht ist 3uch t oils oin Vorsuch, die Knabcnjahro in dor 

Klostcrschulo zu Ura.ch, "da allos mi t allor1 Gins war" 4) zurUckzurufon . 

62/ Nachdom ••• 

1) Vgl . "Maler Noltcn11
• Gpf ., p . 618 . 

2) Vgl . don Tagobuchauszug boi Koschlig,M. Mariko in soin0r Welt, 

p . 61. Bomorkonswort ist, wio die SinnosoindrUcko sich "im Taunol" 

biotcn. 

3) Die Po- Fassung licgt diesor Untorsuchung zugrundo . 

4) TrUmplor,E . U:oriko und di~ vier Eloruonto, p . 71 . 
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Nachdom dor Dicht0r in s oinom Glaubon an dio Moglichk oit 

oincr monschlichcn Gomoinschnft got~uscht ist, flUchtct or an don 

Bus en dcr "allosvcrstchondon Natur", wondot or sich dom zu, ,,as aus

scrhalb dos rnonschlichon c in kroatUrlichos Dasoin hat: Pflanzcn, 

Tioron, auch tot on Dingon . Entstoht j odoch Zwoifol, ob Fels und ~~ld 

ihn wi0dcrorkonncn, sucht er das Zoichon dor Unvorg~nglichkcit:das 

cwi gc Lebon das sich in don mUtt crlichon Urquollon fUhlbar ma chon 

soll . Ein Grosscrcs ist i hm abor bcr cit ot: 

D, hior ist 1 s, wo Natur den Schl oi c r roisst ~ 

Si c bricht cinmal ihr Ubormonschlich Schwoigon; 

Laut mit sich solbor r cdond, will ihr Goist, 

Sich solbst vornohmond, sich ihm s olbor zoigcn. 

Wio "Um Mi ttornacht" rauschon di e Quell on "kockor" hcrvor, ,-,ordcn dcm 

Erlcbondon wahrnohmbar, abor offonbaren nicht ihr Gchcirimis. Sio ·sin

g ::m , hi cr wic dort, "dor Hutt er ••. ins Ohr" und bloi bon nur sich 

sclbst wahrnohmbar . Die Natur "darf nicht aus ihrom oi gnon Rtl.tsol 

st e igon'', mocht o sich mittcilon, abor darf ihr Dasein mit keinom tci

l en und blei bt darurn "vorwa ist" - dn.s ist di e :1mpfindung dos Di ch t ors, 

Opfcrboroit will or darurn di e monschlicho Hilfo, di e na ckt o Brust bio

tcn: "Vorgobcns" . Der Dicht or kommt zur Erkonntnis, dass der Mensch, 

nicht dio Natur, v orvra ist ist und muss fragon : 

· Was ist's, da s dcino Soclc von mir tronnt? 

Der Mensch lobt nicht mohr in naiver Sclbstvcrst§.ndlichkoit mit dcr 

N=1.tur, und darum ist ihm ihr Tr·Ji bon wahrnohmba.r , die Gcmoinschaft mi t 

ihrom G0ist und das Eindringon in ihr Gohoimnis abor vcrschlosson. An 

dem BodUrfnis des Monschcn zur E~lasung vom monschlichcn Loid0n durch 

die Goborgonhoit in der in ihr wahrnohmbarcn All-licbo, hat die Natur 

kcinon Toil: "Dich kr1:1.nkt ' s nicht, wi o moin Herz urn dich cntbrennt •••" 

Die Natur bcdarf des Monsohon nicht. Sic kcnnt wader das Loid0n an dor 

Vorg!inglichkoit, noch ist sic wio dcr Mensch dom "Schmorz dor Zoitcn" 

1.rnsgosot zt. 

63/ Die ••• 
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Dio Erinnorung an die Kindhoit, da noch cine vollkommeno Har

monic mit allom Gos chopf bostand, soll in dor Enttauschung Halt gobon . 

Hit Hilfc dor Erinnorungszoi chong KHi.rchon, Schulfroundspiclo , Liobo, 

wird die c igonc Vorgangonhoit wiodor wachgcrufcn . •!, - Umsonst 11 vcr

sucht dor Loidondo don JUngling und den Kn~bcn zu voroinigcn. Die Vcr

sucho zur Vorcinigung mit dor Natur und dor Kindhoit sind gos choitort, 

und die Eins~mkoit, die or orfahrt, ist Ubor-monschlich. Dor Mens ch 

ist "oin 'llandcror zwiscb.:m zwoi Wol tcn!i , dom Ewigon und dam Irdischon, 

und wonn ihm dio Gom3ins chaft mit boidon vcrlorcn goht, folgt di~ ho ch

sto Einsamkcit - die kosmischc. Dann fUhlt dor Mens ch si ch willonlos 

scinem Schicksal ausgolicfort . 

Hier will ich donn laut-schluchzond, liegon bloibon, 

FUhllos, - Alles habe soinon Lauf ~ 

Mein Finger, matt, ins Gras boginnt zu s chroibom 

Hin ist die Lust ~ hab 1 allos seinen Lauf l 

Wie schon vorhor, bringt das Gewittor Hoilung . Das Gewittor 

ist "wic oino kos□is cho Vordichtung dcr gcballten Spannung0n von Seo

lo und Natur" 1). Dicsc Spannungcn entladon si ch in der Bcobnchtung 

des Naturvorgangos und soin ompfindlichor Geist wi rd in oin richtigo

ros, gcsUndoros Vorhal tnis zur Vie l t gos et zt . Das Gowosono ist unwic

dorbringlich , bloibt abor no ch Bositz dos Gcistos. Das Tal wird wio

dor "wort", denn cs wird i hm, bis zum Binbruch ktinftigcn Loids, als 

"Schwollo", "Hord" und "dcr Liebe Wundcrnostll_ di e Vorgangonhoit be

wahren . 

Lob wohl ~ und sioh mi ch wicdor, wonn ich loido 

I n dioson Jahron dos dionysischon NaturgofUhl s kommt das Lei

den an dc r Nicht-T cilhabc obcnso viol i n Morikos Dichtung var wic di o 

ungetrlibtc Gostaltung des inni g orlobton Naturvorgangos . Bald "wUhlt" 

64/ ihm ••• 

1) Wioso , B. van . Eduard Mariko, p . 52. 
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i hm soi:n "vor stort or Sinn / !foch zv1ischc:1 Zvmifoln her und hin / Und 

schaffct Nachtgesp.:.:nst.Jr" 1) , bald sieht or " ••• Herbstkr1Utig die 

godiimpfte Welt / In no.rmom Golde fli osson 1
' 2) . In dem Nobcnoinandor 

von Verli or on uncl Wi edergewinnen des Halts erkonnon wir den Kampf dos 

Dichters , der sich in oinc- r "Alles entt~uschondon Zcit" 3) bohaupton 

will . Die Aufcinando rfolgc dor Godichte gibt doshalb koinen gradlini

gon VorL::.uf clo r Himvendung zur Natur: dio Entwi cklung s chroi tot nur 

langsam fort, und frUhoro T~nc k ohr on sp~t or in vors chiodoncn Nuan

ciorungcn wi -::dor , wahrcmcl dor g,Jwonneno Halt si ch i mmorfort in dcm 

Vorlus t um-,-12.nde l t. 

Auf oinom :B'rUhlingshUgol liogond ( "Im FrUhling" . 1828; Gpf . , 

p . 29) orlobt dor Dicht or oinc jcnor wonigon Stundcn in.dcr die Schran

kon aufgchobon und die Natur und Soo lo traumhaft oins warden: 

Die Wolke wtrd mcin FlUgcl ••• 

Di o Soo lo geht noch oincn Schritt weit or als vorhor, da ihr noch Bo

dlirfnis v,ar, in dom Anschauon dos Wandels und dos Goochlifts dcr Natur 

4) und in dcm Durchdringon dos Naturgohoimnissos 5) Liebe und Geborgon

hoit zu ompfindon: sic mochto nun in dor vom Di chtor als im All wir

k :md ompfundonon Liebe zorfliosson und sich dart boheimatet wisson . Aber 

auch die All-li obe ist , wi e die Winde, nirgcnds zuhause . Die Liebe, die 

als i m Kosmos und im M0ns chon walt ond a ls cine ewigo Macht , orflihlt 

65/ warden • • • 

1) "In der FrUho" (1828; Gpf., p.29) 

2) "Soptemb·.:; rrnorgon" ( 1828 ; Gpf ., p . 94) 

3) An. Luise Rau , don 2 . Sept ember 1829; Seebass I , p . 143 . 

4) Vgl. "Im Freyen"• 

5) Vgl . "Bosuch in Drach" . 
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warden kann, ist auch unbcstandig 1). 

Im Roman "Mal er Nolt on'.' 2) goht d:1.o folgonde Stimmung def? Ma-
. • I 

l ors in das Gcdicht Uber: "Don Maler Uborna~m· cine m~chtig'o Sohnsucht, 

woroin sich, wie ihm douchte, wader Nouburg noch irgendoino bckannto 

Pcr s onlichkoit mischto, oin sUssor Drang nach oinom namonloscn Guto, 

das ihn allcnthalbon aus don rUhrondon Gost~lton dot Natur so z~rt

lich anzulock8n und doch wiodor in oino unondlicho Ferne sich ihm_ zu 

cntziohcn schion". Im GcwEl.hr::m und ~'3ntsagon , :i..m Anlockcn und Sichent

ziehon reizt und onttauscht die Natur fortwlihr cnd, don Monschcn. Das Go

mUt st oht "dcr Sonnonblume glc ich" aufg.::s chlosscn, sich in Liob0 aus

dohnond und in Hoffnung schncnd, in die All-liobo Atmospharc aufgcncm

mon zu warden. Wio vorhor 3) muss ~or Dichtor nun fragon: 

Wann word ' icf gcstillt? 
I 

' 
.' ; \ ; 

Anstatt aper zJ.i" vcrsuc~on, df o N~tu~ z~ Gcw~hron ~u zwingon 

wio im Urachgcdicht, ihr akti v-~atkr1:t'{tig did, nacktc Brust zu biet cn , 

gi bt er nich nun passi v hin . Es wandoln s.ich ihm Wolke und Fluss und 

"dor Sonno goldncr Kuss" dringt ihm ";ticf ins GcblUt hinoin" . Das Ein-

66/ dringon der • • • 

1) Vgl. "Lied vom Windo" (1828; Gpf ., p.49): 

Li0b 1 ist wio Wind, 

Rasch und l cbcnd i g , 

Ruhot nio , 

Ewi g ist s i c 

Aber nicht imra;r bostandig. 

2) Vgl . Gpf . , p . 654 . 

3) Vgl. An KRufmann, don l .August 1827; Soobass I, p . 90 . Das BodUrf-

nis, "don oigonon L,J i b in blossc Luft zorrinnon zu lasson 

im Briofo klar ausgcsprochcn . 

• •• " wird 
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dringon dor Sonnonw~tr mo i n das GoblUt, i s t dcm Erlcbondcn ci n Kuss , 

·i n Licbvsz oichcn , clor i hn i n oi ncn hal bvmchon Tr aumzustand Ubcr gl oi

t on l lisa t . 

Nur noch das Ohr doQ Ton dor Bi ono l ~us chct . 

Di a Gnadonstundon \l,)r don dc r ha r r .... ndon Soc l e im Zus t and dos pass i vcn 

Offons oi ns gcw~hrt . 

Ei nCl nam.:Jnlo s u Sohnsucht bom1ichtigt s ich nun dos Hcrzons , 

do,s s ich bc-.. l d i n oi nor g::)mi s cht on Sti1:imung van "Lus t" und "!Clagon , 

1.'foh l und Woh bofindc t g ' G \7cbt s ich ::Jino froud:Jbringondo Erim1orung , 

i n do r nuch dcr Schm::J r z dos Nicht-!.fohr-Ifobons s ci non vollon Ant .., il 

ni E1r:1t . Di 0 Brinncrung i s t a l s o znoidcutig : s i c ruft n icht nur das 

Eins t mit seiner FUllo und noinon Tr aum dor Elomont o in dor Gogan

wart iv.ch , s ondor n bodcutc t auch unwi odor bri ngl ichcn Vcrlust . Des

hal b i s t s i u b'J i dos: GlUck u 1d Leid . "Dc..s Pnradi os dor Erinncrung 

wird zum v ~rloronon Par adi os .tt ·1) 

Dan Hor z gr oi ft auf Vur gangoncs und Ursprlingl ichos zurUck . 

Einc fc rno H-:i i mnt hat os ..: i ns t vcr l oron , i s t □ c ine wchmlitigo Empfin

dung : 

- Alt o, unnonnbaro Tago l 

Die Sohnsucht nach dom Gcwosonon bloibt im Roman nicht unbo

stin1mt a llgomo i n : bald. l onkt si o sich ri1i tt ols bostimmt or Gogonst ando 

auf bostir.lffit c Mcns chon, dcnon se i ne or inncr ndc Liebe gi l t : Agnes , 

Konst anze und don Schauspiol or Larkons . "Ztlrtlich drUckt or allo die

so Gogvns t 1indo rm s cinon l!und , a l s Mitt on s i c samtlich gl cichos Recht 

an ihm." 2) I m Augonbli ck do s B:J t roff ons ci ns in dor Natur ompfindot . 

dor Dicht ~r, zuor s t unbostimmt , don Schmor z dcr Tr onnung von don Ge

li obt on . Di e BorUhr ung mit dom a llgomoin3n Go i s t dor Li ebe, durch 

67/ wclcho ••• 

1) Wi oso , B. von .Edua. r cl Jloriko , p . 54 . 

2) Vgl . Gpf ., p. 655 . 
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wclche die Seelo sich in lic bliche Solbstbotrachtung und Vorgangon

hc itssohnsucht v c rfangt , ruft auch dio v orga nGe no Liobo i m mens chli

chon Boreich v1i cdor v,rach . 

Die S;)hnsucht v-ifircl im Gcdicht 11 ribin Fluss 11 (1828; Gpf., p . 39) 

zum Bcgchr on . Gorado w·io anfangs im "Bosuch in Ura ch " wondo t or sich 

dem 17nsserol-:)m:m t zu, nur olmo dAs tfot iv der :trinnorung . Mi t ungohomm

t or Hingabofr0udigk 0i t biet ~lt er " don selmsucht s vollon Loi b 11 dem Fluss 

zum Li obcskus □ und tatsachlich kUhl t das El,)mont 11 mi t Li obos chauorlu st 11 

und \7i ) g t dio hing:.i gobcnc':. Gli od or . Zur Auflo s ung kommt cs abcr nicht~ 

donn die Woge 11f nss t und 11is s t II i:b...n wieclor . Das 11 ural t M~rchon" das 

d :.; r Fluss mi tzut,; il0n bomliht ist , bloi bt dcm I~rlobc ndcn wi.J vorhor c i n 

wnhrnohmbarcs und zugl0ich vorschloss oncs Gohoir;mis . Darum vcrs ucht or, 

die Sc ·::J l e c.les Wasserolom.)nts , don bla u on Hirnmol , mit Goi s t und Sinn 

zu durchdringon und zu 11 ors chwing0n 11
, d . h . si c zu durchg-.,istigon und 

sich v ;)rtrnut zu machcn . De r Versuch s chei t ort t r otz grosstor Anstron

gunt; . Die Frag.,, die dcr vom iU oicunt Qc,trcnntc im 11 B0such in Urach 11 

aufkling . .m Ui.sst , wi rd wiodc r horbar i 

Was i st I s cbs dcino Soelo von i:Jir tronnt ? 

Wonn h i ~r dio TiofG d c r Scolo dos ~lom3nts mit dor Li ebe in ihrom 

Wochselschoino v orglichon wi rd , v .:,rnehm.:m ui r auch oino tieforo Frago 

miti 11 Was i st ' s ,das mich von cwi ge-r Liobe :trennt ?" 

An d i osor Stolle muss sich di oso Those an Staigors Spl:tt

lings t h oori o ans chliosscn , a bor nicht ohno Vorbohalt . Nach Staige r ist 

clas En i go dom Spat ling Moriko unbcs t ancUg gcword con in oinor Wol t und 

Z3it, cla ;:;r ni ch t rnohr wi o Ho ldcrlin und Goethe die Kraft aufbringen 

konnto, das Ji}wigo als Grund clor g0gonwartigon -xolt zu orkonnon . Als 
11 cin Dichtor dcr v orloronc n Li obe 11 mu ss or "sich dami t bcgnUg,m , dass 

das Ents chvrundenc solbst s o liobroich i s t, ihn hin und niodor a nzumu

t on " · 1 ) , 

68/ Staig-J r ••• 

1) Sta i go r , E . Di o Kunst der Interpretation, p. 213 . 
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Staiger vorkcnnt, dass Mariko "oin Dichtor dcr vorlorcncn Lie

be" gowordon ist nach dor Liebe zu und dor Tronnu...">"lg von Maria Moyer . 

Durch dioso Liebe vrurd0 er in die Gom'Jinschaft dor All-liobo aufgonom

mun und vor mocht o a ls ~ingowoihtor don Traum dor ~lomontc mitzutr~umon . 

Durch die Liebe zum l!Lms chon vor nocht o or zur ovdgon Liebe zu golan

g~n , vcrmocht G or zura Urgohoimnis allor Erschoinungon durchzudringon 

und zum Anschauon dos Ewigon zu kommcn . Ein st~ndigor Vcrk0hr konnto 

os abc r nicht so in, da schon d::i.s unbofnng--::mo Lebon mi t don Urm~chton 

dor Natur und dor 1.Yo lt dom bowuast L0bondcn nicht mohr gow~hrt war: 

nur GOlogcnt lich Vs3 r mocht o or das All-)]inh0i ts-GofUhl zu orlcbon, vor

mochto dio Goliobto ilm bli t zartig zur Schau d.:is goldcnon Zei talt ors 

zu vorholf .:m . 

Die Liebe zum M dchon w.Jist or abcr von sich . Warum? Als 

Monsch wird or nicht Horr seiner Anfochtungon und bloibt im Allzu

monschlichon s t ockon; als Dichtor bcfolgt or den Rat dor damals gc

li obtcn Schwcs t or und l~ss t das M~dchcn fUr ihn gcstorbcn soin, wo

boi j •:,doch das 3chonc und Gutc an ihr zu ihror Idcalgastalt in scin0r 

Dichtung bcitrngon s oll: cndlich los t or das idoalo Bild mohr und 

m0hr von dor r o~l on Gestalt los . 

Er kann sich von dor Galiobtvn tronn0n, dcnn er stcht mit 

boidcn Fusson im Rualcn 9 or muss ihrc Li ebe abwoison, dcnn im bUrgcr

lichcn Leben, a. ls zuklinftigor Goistlichcr kann Jr mit solch cinem We

son nichts anfangon . Dem nachromrmt i s chon Zoi t goist ontsprcchond, 

gl aubt er, dass die Absago seiner Dichtung zuguto kommcn wird . 

Aber MBriko ist koin Romantikcr mohr: er ist schon zu wach 

und crlcbt zu bowusst mit a llcn Sinnon; er stoht schon an der Schw0l 

lc zum Roalismus . :~r ist mi t soinon Sinncn in Marias Rciz bcfangcn , und 

cmpfindct ihr~n VJ rlust auch re in mons chlich . 

69/ Die ••• 
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Die Grosso s e ines Vcrlusts wird ihm erst spa.tor inno, wenn 

er n::tch wicdorholt cr Hinwondung zur Natur c insL,ht, dass mit dcr 

monschlichon Li obc di e owigo Liebe vorloron gogangen ist. So ist seine 

Schuld drcifa.chg indom or sich r,ls Mensch und als Dichtor bohaupt on 

wollt o, ist er dor Goli ~bt on troulos geword Jn; indoo or die monschli

ch~ Li obo van sich wi os, i s t or dor grosson Woltmncht, dor owigon Lie

be , untrou gowordun; dorjenigc, dor di e Li ebe vcrl~sst, wird auch ond

lich van ihr v::irlnss :m u.1:.d or bl :J i bt vcTe- insarnt zurUck; untrcu seiner 

Dicht orb'J rufung gogonUbor, oin "Dichtor dor vorlorcnon Licbon . 

Scincn Platz zwischcn zwoi grosscn _:Jpoch .~n, eincrsoi ts als 

Nachfahrc dor Klassik und Romantik, a ls Sp~tling, und andcrcrscits als 
1T.!ogbcr _:; i tor dos Rcalismus , k onnzcichnot scin B,.mehmc.m in der Affair0 

Uaria lfoycr; die ZurUckwo i oung ihrcr Li ebe macht ihn cndlich zurn 

"Dicht or dor vcrloren.::m Liebe" . Die Notwcndigkci t und die Un2b~nder

lichkci t s eines Bcnohm:ms, das zu seiner Troulosigkeit und Voroinsa

mung fUhrt, ompfindct dor Dichtor sp~tcr a.ls Schicksal. 

Im Godicht "Uein Fluss" sucht dor Dichtor noch durch die 

licbovollo Hingabc die alto Liobosgcmeinschaft wiodcrhorzustcllon . 

Wic fiir die Romantik, ist die Liebe ihm eino Sprcngung dcr Individu

alitat . Wo sich dcr Dichter in die Natur vorsonkt und ihro gohoimon 

Urkrtlfto ahnt, ompfindct er dioso oigontlich als Liebe . 

Die vom Willen her bostimmtc Bositzcrgrcifung misslingt abcr 

und fUhrt zur Solbstprcisgabc . Der Dichtor ist in seiner Schnsucht zu 

vBlligcr Gomeinschaft bcroit 7 dns hochsto Opfer dor Liebe zu bringGng 

sich solbst: 

0 schwill, moin Fluss , und hobo dich 

Mit Grauson Ubergicssc mich ~ 

Mein Lebon um das doinc t 

7o/ In ... 
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In diosom l otzt on vorzwoifolt on , crotischon Ausbruch schrockt dor Dich

t or nuch vor dom dionysischon Boroich d0s Grausens nicht zurUck . In di c

nom Augonblick fl ammt die Sohnnucht dos li vbondcn Einzolwosons auf und 

di o Hingabofroudigkoit stoigcrt ci ch bis zur.1 Sc lbstvornichtungswollon . 

Li o be und Tod wor don ::: ins . Dor Dichtor ist willons, soin Mcns.chlichos 

pr c i szugObJn und n~ in kUnstlcrischcs Wcson ins Elcm0nt auszugiosson . 

Eino so lcho haltlosc Hingabo fUhrt cndl ich zum Licbcstod. 

Di r, Unor s, ttlicb.kcit dor Rooant i kor nach dcm Unondlichcn dul

dc t o kcinn GrJnzc . Nntur und Go ist konnton unbodingt li obond cins war

den . Dic !1oglichkoi t, v,i odcr in dio owigc Gomoinschaft au_fgonomrn m zu 

....-m r dcn , h.:1t Uoriko mit dcr Liobosabsago vor s chorzt . Die kosmischc Sohn

cucht st osst g0ecn di e Schrankon dor Natur . 

Dor Hans ch wird in no ino Schrankon zur\ickgcwi cscp , nicht ot 

,,::i. , vrnil er an dc r Schwollo s t ohcn bloi bon will , son1orn woi l o!' sie 

nicht Ubor s chroiton kannt or i s i scho~ zu weft vom Romaptisc~on ont~ 

fo r nt, s chon zu sohr mit bcidon FUsson im Rcalistis'ch- Btlrgojlichon vor

ankort. Di o Moglichk0i t zurd dionysi s ch-s chw1:1rmori s chon Anompfindon dor 

Naturors choinungon bcstoht nicht mvhr fUr i hn und os f indot cine woson

h~fto Bugognung van Welt und Ich statt , Di e tragischo Erfahrung i s t, 

das3 or trotz oincr ti of gofUhlt on Vorbundonhoit mi t Natur und Ko smos, 

trotz Li obc und Hingabo , i hrom Boroich nio angohoron konno und als 

Fr cmdling nussc r hnlb bl0ibon mUssc . 

Die ZurUckwcisung zur "Blumons chwollo" dos Flussos ist 

::ichmoicholnd, ist oin gUtigos Hihwoison 1) . Donnoch loidct dor Dich

t)r nn do r Individuation. Dor aus U~kr~ft un gon~hrt o , wosonsvorwandt o 

Fluss ist s ich 3,_) l bst gonug . Der Dichtor woiss um die kroisondo Ewig

koi t und un die nngstcrrogcndo Urcinhoit do r Natur, a bor or fUhlt 

s ich davon ausgos chlosson . 

71/ M~riko ••• 

1) Tar3.ba,W. F .W. V0rgangonhcit und Gogonwart boi Eduard Moriku, :p . 47, 

nil l boi dcr:.1 Dichtcr c in ZurUckt rvt on in 11 gttnzlichor R.:,s i gnat ion" 

f ::JStct olL:m . 
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Horik ... offonbart .~ in don Godi chton dor Maria-Zoit zum ors t on 

Hal oino bcst fr1nt ·:: Be:sch1iftieung P.li t don Naturolomonton . Aussor dom 

naturphilosophi Gcb.on Gcdicht "Di e :f~ l 8r,1ent ;., " (1824; Gpf., p . 1 28 ) ont -

s t a.nd u . a . zu dios.Jr Zoit "Der F :.morroi tor11 (1824; Gpf . , p . 55) . In 

dic::rn Z0i t fiill t nuch di o nnlh) Frcurnls chnft zum wi l don Wilhelm Waib-

lin5~r und di e Sk::ndala ff:iro no.ch clon Br.'i.ndon in dor '.'ohnung dor Go

liobtcn Yfai blingors . !Lhrr,m.ls bogognc t o or dcm wahnsinnizon H<:lldor 

lin-Sca r danc,lli in '.ifai blingcrs Gart-::mh,rns a.uf dom Os torborg 1) . Wai b

ling..: r s 1-:,bon zoigt o Mariko di o Gofahr dos ungchomr: t cn Lobons von dor 

v orzohr ·:mclcn inncron Flammo: vo llig au sgJbrunnt learn or wGni go Jahrc 

splHor in Rom zu oi nom tragischon Endo. Holdorlin war schon in dom 

s t andigon Uborschroi ton dor Gronz0 zwi s chcn dom Einz-:ilwuson und do,a 

:8lomontarroich, in d ::im stl1..ndig..;n Loban mi t don .J: l omont:m zugrundo 

gogr.mgJn und in di::J Nacht d:Jr G::istoskrankhoi t v ::irsunkon . Dor mi t 

d :Jr MUt zo vo r so inor,; F ons tor auf u11d niodcr gch::mdc Wahnsinnigo wi-3 

auch d i •1 Br ~ndo im 11Klinikm111 sollon clas Godicht boi Moriko a ngorogt 

habon . 

Das Ang~wi ~s~nsc in a uf und dus Zohr cn von dor c l omontari

s chon wi o dor oi g.::.n::m i nnoron Fl.:1.rnr:10 , konnt o or"dlich zur Sclbstvor

nichtung fUhr Jn - uns ,russt c Mt5 riko s chon frUh . 

Dor Fouorr Jit or v 0rsucht wi ~dcr wio vormals uas F0uor zu bc

spr~c hon , nb0r diosmal ist das ~l vraont damonis ch unaufhaltsam und 

vorz0hrt HUhlo u.vid 11 kcclrnn Roi t orsman1111
: 

Na ch dcr Zcit oin MUllor f and 

Ein Gorippe: sarnt dor MUtzon 

Aufroch t an dor Kollorwand 

Auf do r boinc. r ,:1 Mtlhr o s i tzcn : 

72/ Feu orrcitor •• • 

1 ) Vgl. Hor man.., Hosscs hUb::::cho Erzah lung 11Im ~rcssclschcn Gart 0nhau s 11
, 

di e 0ino solchc Bcgognung zu r okonstrui c r 0n vorsucht . 
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Fouorroi t ,;r, wL; so klihlo 

Roit0st du in doinom Grab t 

Husch ~ da fnllt ' s in Ascho ab . 

Maria :.1oyor orschion dom Dichtor als oi:.1 Was on aus f orn.m 

':'c l t on , don :Sloment :m innig v :;; rbundon. Das Maria- Erlobnis diontc auch 

dnzu, ihn dos dfl.monischon Bcs tandtoils dor Natur voll bowusst zu ma

chon . In dom zTTciten Zyklusgcdi cht s choinon die brcnncndon Rosen i m 

damonisch bcn-r:;gt cn Gart ;:m in cinom unhoimlichon V.:::rhc.. l tnis zu d:.m 

auflodorndon Fac~oln dos Hochzoitszugs und d~s dor Braut um den Kopf 

gos?hl~gofo Scharl~c~tuch zu stohcn. Das Feuer ist dcm Dicht or das 

vorni chtcAdc und dartun das gof~hrdondo g1ornont . 

Das Wasser ist in don grosson Naturgcdichton das ursprungs

nahc ;.Uomont und tr~gt das gross o Gchoimnis dor Na.tur r,1i t sich horum. 

Deshalb wird oa dom Dicht cr zum gross on Sohnsuchtsolomont • 

. 
In dor vorhcrgohondon Litoratur wird das Wassorolemont Vvr -

schiodcm ~ythisiort. Di0 Dicht or dos 17. Jahrhundcrts stullon sich 

di e nll-Ginigo gottlich:; Liebe untor dom Bildo dos ¥ocros vor. Bci 

Novalis findot sich dio Vorst ollung von dor ~iobo a ls auflos ond J 

Kraft, und das Wasser als Element dor Li ebe . Die Wolts oo l ~ ncnnt s r 

oin:: gowaltigo Sohnsucht nach dcm Zorfliossori.. Go ,1 t ho bodicht ot schon 

dio vorfUµrorischo Gowalt dos Elements~ die Wassornymphc lockt don 

Fischer, so dass or, halb gozogon und halb h~nsinkond, in die Tiofc 

vors chwindot . Wcgon seiner vorlockcnd::m und yorfUhrorischon Macht 

nonn~n Dicht or Hft crs das Mee r trculos . 

Die Romantikor sogolton r.bontouorlich~ j .;) nach dom Wind, 

auf unsichorcn Wollen. Dass sio sicb oft allzu vorbchaltlos dcr Lau

no dos Elements hingabon, machtc sic nur zu oft gcgon seine v~r-

73/ lockungon 



-73-

loc~'Ung0n widcrst ..... ndslos . 8i chcndorff wagto sic h auf das Wogonspiol 

d) r "Es"-h::i.ft on !'fil!cht J , TrnumgJwalt::m, Bild., r und KUine;o und Spicgo

lun8.:m und ~ohos do r Natur . Di e G)fahr bos t1;.nd 2.uch fUr ihn, botort 

und bologon zu wcrdcn, ao0 r or 1:m3sto , dass or als :M:ornrnh bowahrt 

bl.Ji bon, dass oin,: gUtigc Mac ht i hn i n don sichor,m Hafen dos Glau

bons spUlon wUrdo 1) . LemtU und Klages sind daG-Jgon widorstandslos 

dou von don Elom0ntctl angorogton Stimmcn- und Bilderstrom proisgcge

bon, hilflos ihrcm Zo.ubor und Grauon ausgcsctzt. Nach Lonau mUsso "der 

G.Jist wi e oin Schiff vom dlirr Jn , st3inigun Godankonstrandc si c h fort 

schn0llon uncl dem unbostimmt flut vndcn Ozcan dor GofUhlo Uborlasscn" 

vrordo.1 , woi l si c h "das L~t zt o und Tiofste doch nicht mi t Wort on" sa

g':) 1 lnsse 2). Der Mens ch v crliort seine mcns chli c ho Form, di0 ordnon

do Kraft und dia h citcro Klarhoit dos Goistos und die Scola mit ihr cn 

}!)rl Jbniss::m wird vorabsolutiort u~1d objoktiviort 3). Dass di e Hin5a 

bc nn mystis cho Elom0nto zum Solbstvorlust und Tod dos oigcncn Goi

s t os fill'ircn kann, sagt uns }.; iclrnndorff; dass solcho Hin11abo Solbst

v .; rlust uncl '11ocl dos oi5:-,11.:;::. Goist..::s ist, zoigt uns Ii(ilnau. 

11}.fagic ist das Botorondo , das don r/I::ms chon aus soinJr Welt 

in die Gostaltlos igkcit dos Jlomontaron horauslock t" 4) - und dor 

Magi or Dre..kon0 ist cine unbosthwto vorschwebe:nclo Vorpers6nlichung 

dcrs olbon ( 11 Vom Sieben- Nixon- Chor", das erstc dcr "Schiff'Jr- und Ni 

xonm.'t:i:-chcn" . 1828- 37 , Gpf., p .13 1) . Di e Prinzossin Liligi f1Hlt oino r 

dr eifachon Bozauborung zuin Opfer. Die Lohre 

74/ Von ••• 

1) Vgl. Eichondorffs "GlUckliche Fahrt" . 

2) Vgl . Hoffmeister, J. N~chgoo t ho s cho Lyrik , p . x..xxiv. 

3) Vgl . Lonaus ":Blick in den Stror.111
• 

4) Wi ~sc , B. von . ~duard M5riko , p . 122 . 
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Von dor Er da, von don Himme l , 

Von dom Traum do r Elum~mt o , 

Vom Gcschick i r.1 St ornonkroiso ... 
11:i.ss t sio nach Kindo r r.1:i.rchon go lUst on , di o dann durch don sUsscn Ge

sang und di o KUss o dos Magi or s tot ..Jaclo Kro..ft ha.ban . Das zwoit o Kindcr

m~rch,Jn ist .J i no Fort sot zun6 d os J r s t cm und zusamm.m b·Jrichton sic 

von dor v orlock0ndon , v orni ch t 0nd.:-i1 , de.. raonisch :::m Mi:l.cht dos Elomonts . 

Dios c Mac ht schl:ifort e r st d i e Prinzossin oi n und tot ot sic dann . 

Noriko s chafft in di .::: sor .:Erztihlung !!lit romanti s chon Mitte-ln 

oin Synbol von dcr V·.J rfUhrungs gJwn.lt dos Elomonts in d or Romantik . 

DL::so r Govr?..lt ist dor ha ltlos ~ Rom'1ntikor in dcrn A.kt ihror Vcrdichtung 

schon v od'a.llon. Di o Iiach t dos Dti.monischon ist in Lied und mtrchon in 

"Di enst " gonornmr, n und v-..:: r□o..g nun u i J d or don allzu ompfiint3lichon ?fon

sclvm zu b :J znuborn, zu Y.:l rfUh r on und zu vorni chtvn. Di e ·'rz11hlung dar f 

n. lso o. l s Symbol •J inos wirklichon biog r nphischon Goschohons v orstandon 

,..,::; rd ,n: das virkli cho Unt .rli og,:m dor Goli obt on Maria g.JgonUbor oinor 

okc t o..tischon II2.ltung d,1r. Rooantik, di e dazu fUhrt o , das s seine Vorst0 l 

lune si 3 in 0in 17oscm v .J r vmndolt .J , :L.s sich den EL,r1ont cn aufS innig

s t o v orbul1dor. ~l .:tu bt 0 . 

DL, ontso Boziohung dos lockondon , rnus ik cowordonon Wassoro l o

E1onts zu d ·.:::m magisch Tl:S tondon und don: Elomonto Vorsklavoml.:::n liogt 

auch zwci andorn unt or don "Schiffer- und Nixunm!:i.rchon" zugrundo . I n 

"DGm Zc..uborlouchtturm" (Gpf . , p . 137) b cfindot sich oin Schiff " in 

NH.cht un schwor" "im Sturm und Wottcrgraus 11
• Di e in don LUftcn aufgo

h2ing~e Glask:ugo l mi t d Jl"'! s ingondon Widchon gauk:)l t R0ttun6 vor, ab0 r 

ist nur Schci!l und Trug und rois s t Sch i ff . ti.nd Manns chaft -.i ri .dic 

Ti vf o . 11 Di o T.1Q.[_;iscJ.1u Z\78idouti6k:oi t des Elcmcnt arcn li cgt in dom ";}i -

75/ d crspruch ••• 
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dorspruch zv.'ischcn dom Schein, d :.m 0s crzougt 5 und dor tragischon 

Wirklichkoi t, d i e cs d ;--.,nn in 1Vahrhoi t f Ur don Hens chen bodoutot . "1) 

Di e i r.1 1liirchcm 11 Vom Siobon-Nixon-Chor 1' zur Nixo gowo rd.Jno 

Prinzoss in wi rd nun "dos Zauborcrs scin M"gdl c i n ", c i ne zusamr.1011 mit 

don .::nonc:nt\Jn vorfUhrondc Frauongostalt. Sio bi•.Jtot in Sturm und Not 

schoinbar di e Rot tung , abo r ihro :J r s choinung b.'.ldout ot in Wn.hrho i t Un

hoil s 

Hat koinor auf das Schiff mohr a cht 

Bi s cs am Fclscnriffo kracht ••• 

Sic ist di8 f a lscho Zauborin, d i e das Lobcn v orspricht und den Tod 

g ibt . Di e s war cine frUh ::: Erfc.hrung des Di cht.Jrs in scinom Vorh ltnis 

zur Goli ·Jbt .:11 v1ic in dc r Hingabv an die ~ l 0m-:;nt 8 . 

Di o VGrsc "Z'ilc i Li cbchon" orzahlcn wic Braut und Bri:!.utigam 

in oin0m Schiffloin an dcr Donau van do r "schBn.:in Frau Done" fUr oin

andor :' c ine hUbs cho Zi e r" crbi tt on . Sic gr :: ifcn ins Wasser und ziohcn 

zwo im?.l hUbs chc Gon chonk c horvor, abor boi'.n dri tt on Vc rsuch wird das 

Element untroug 

Frau Dono hat ihr Sc:-;.muck gorout 

Das bilsst dcr JUngling und die Maid • 
• Dor Brl:\utigain springt dcr i ns w·asno r e;of a llonon Braut nach und wird 

van ihr woggori sson . 

Und c1ls do r Mond am Himme l stand 

Di e Li cbchon s chwimmen tot ans Land 

Er hlibon und sic drUbon. 

Dn.s Element cmr~hrt do1~' Liobo:"ldon seine Gos chonkc , abor boim wiodor

hol t on Zohr on van dcm l1: l cm::mt, vorf~ll t do r Hansch ihm und v orfliesst 

i m Wason- und Gest al tlos,m . Das vornicht ondo Slomcnt tot ot orst Braut, 

dann Br11utic;amr.'.l und flihrt im Tade Tronnung horboi. 

76/ Die ••• 

1) Wi oso , B. von . Sdu a rd Moriko , p.124 . 
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Die .Cinzo l 5cstal t, d i :J 11 1-Ti xc Binsof uss 11, ist 11 dos Was sor rianns 

so i n Tocht 0rl 0i n ", a l oe a uc:1 i,-: i.:J cli o "Za uborin 11 :, l omont o.ri s chon Ur

sprungs , .1.b•.· r s cho n schr ontdar.ion i s i ort und spricht fUr oi n vi 3l spM.

tJr:;s nnt s t chunGsdat m1. Si o ._,_·ill zw::1.r no ch dci!l Fi s chJ r se: i n J Notzo 

" s c ~1011 zorf J t zcm" , a"Jor k or:1,-:it n::chtl ich zu den Mons chon und brinc t Go

s c~wnk,:, . Di 'J Tr ,ulo s i gk :i i t is t von i hr-o r -~rschc inung gowichon und di -3 

thnli c!1ko i t u i t do r spti.t or on s c )1onon k m ist unv cr konnbar. 

Dew " Zaubo r mti.,dc1:.i.cn" tri tt i n :Morik.'.J s Dichtung vor nllom mi t 

dor.1 ~ l ~mont des Windos v or bundon auf . I m drit tcn - chronologisch dcm 

:: r s t s.:,n - Zyk lusccdicht kmn;nt d .:i.s £-nidch,m , " li oblich und doch so b ~

~n;;s t ic;ond11 zum Vors chc i n aus ,:, i n'-i r g:::almt e:n ·.;:: 1 t, in dcr c i n sauson

do r 1:r~cht rri nd zu o i n.:.n Hoi dJsturrn auss chwill t. I m Sonott i s t s i .'.J a ls 

Li ol) .: ssyobol " nc:.ic rze:Ed i n dor FrUhlings s tUrme •:7uth 11
• ]'Jr Di ch t or 

si:i~1t si ch i n c.o r Licblings .30::; t al t June-Volkers ::i.. l s c i n .; l omQnt a r ::i s 

lTactdo: , dc r Di0Lt:: r :3Ur . .:;ins icht 0okorin.::m, da s s die Li ebe 

zur:1 : ~:ms ch cn i hi·l so i no s Vor sa.gons u0g:m v orlor.Jn gcgang;.:m ist, und 

das s :.uch d i e Aufnahmc in d i 0 Li .Jb0sg.;,r,10 inGchnft dc r Natur und das 

.~, i ndr ingon in i hr-:. Goh~ ir:mi sso i hm dornzuf olgo unmo glich g0wordon sind, 

ont ot oht do.s Gcdicht 1:Dor Konigssolm uncl di o Windnlill er s tocht .J r" 1). 

Ein ·l0s .'.Jn, des fUr so i no ... ~xi s t -:nz von 11 goh,~s polt or" Luft e,bh~ng i g ist, 

v,olmt in oi nor ~·i ndr:1Uh l 0 . ] :Jr Kon i g ssohn, dor von s o i nom Konigrcich 

v ortri ,:;b .::.n i s t, v orsucht da s .J l 0n ontc1,rvr3s ui.1 a ls Buhlo flir sich zu ge

irrinnon. ] a s ~7-.JS8n off .:mbart sich plotzlich a ls di e Windosbruut und 

R:uburin s c i n.J s Konigr oicll.s. Ein lus ti6 Li 0d s i agcnd, .Jr w1.lrg t os ihn 

"uncl trtigt i hn Ub~r s !.Lor". 

77/ Hier ••• 

1) Das Godicht e r s chion in 11Morgonblo..tt 11 vom Dicnstag, dem lo .F obruar 

1829 unt e r di osom Tit e l n it d cm Unt J rtit ol : "Romanzo". Kc ino frUh or e 

h2.ndschriftlicho Fnssu."lg i s t bi shor a ufgcfunde::i wordon. In dor or

s t on Gcdicht ausgubo hat d:.:-,s GJdicht den Tit 1: "Di o schlimmG Groth 

uncl dor Koni gssohn11 (1828-1837; Gpf. , p. 21) . 
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Hier ist nichts wcnigor als Gostaltwordon des damonisch-go

f~hrdondon, vornichtondon Elomontarcn in dcr Natur. Die unsichtbaron 

riachtc vcrkorpcrn sich dcm Dichtor. Lobto in Jung-Volker noch die be

glUckendc und lobonspondondo Macht dos Elements, nun ist s i o in ihr 

Gugontoil umgeschlagon. Die vcrstosseno Goli~btc, dio sich im Sonott 

zwischon Liobon und Hasson abgovrandt hat, hat sich nun mit dcm ole

mcntar,m Bestandteil dor Natur 9 mi t der sic noch immor vorbundon war , 

zugorilstot und rtlcht sich an dom oinst Trouloson. 

"Eine r~tselhafto Mis chung von Jungfrau und Hoxo, mit dor 

Macht dos Lockcnden und V·JrfUhrorischon", die Wics0 1) in dcr Erschoi

nung dcr WindmUllorst ochtor zu schon vormoint , bostoht noch nicht in 

dor FrUhfassung. Sio ist hior noch wonig mohr als eino Elcmontargo

stalt, die dom Kc3nigssohn - dom Dichtor - cinst soin Konigrcich gr,

raubt hat. Di::, Rachegestalt, in dor die vorlassono Goliobtc und das 

Elomont cins goworden sind, umschlingt in falschor Liobo don widor

standslos -ausgclicfortcn Konigssohn • 

• 
Die Liebe solbst ist cs, die sich an einom trculos gcwordo-

non Mcns chon und Dichtor rlicht. 

1) Wiese,B . von. Eduard Mariko, p.119 . 



IV 

LUISE RAU: DIE VERG~ISTIGTE LIEBE 

Nach der Beendigung seiner Stiftausbildung und dem Eintritt 

in den Kirchendienst, hielt Morike es nur ein Jahr lang in der 11Vi

kariatsknechtschaft11 aus . In dem ersten Jahr hatte er viel durchzuma

chen: am 31. M~rz 1827 starb die Schwester Luise, die ihm in dem Vor

haben, sich dem geistli chen Beruf zu widmen immer eine StUtze gewesen 

war; es folgte eine religiose Krise, die ihn daran zweifeln liess, ob 

er Gott so dienen konne, wie es die Kirche erwarten durfte; am 6. Au

gust verheiratete sich das einst geliebte Klarchen Neuffer; im Septem

ber fUhlte er sich krank und crhielt einen zweimonatigen Urlaub, der 

in der folgenden Zeit mehrfach verlangert wurde . Von jenen Tagen an 

sollte er an hypo chondris chen Depressionen leiden und die vorgegebe

nen, eingebildeten und tatsachlichen Krankheiten sollten ihn nie mehr 

verlassen. 

Nach dem Urlaubsjahr 1828, in dem die neue Liebe zu Josephine 

Lang die Erinnerung an das frUhere Liebeserlebnis und damit zum Nach

denken Uber das Schicksal der Liebe anregte, ein Jahr~ in dem auch die 

verschiedensten beruflichen Plijne scheiterten, entschloss er sich end

lich zur Dachstube eines wUrttembergischen Pfarrhauses 1). Im Februar 

1829 zog er als Vikar in das Pfarrhaus von Pflumrnern bei Riedlingen . 

Im FrUhling des Jahr0s ginger, nach dem Tode des Pfarrers Rau, als 

Pfarrverweser nach Plattenhardt auf den Fildern, am Rande des Schon

buchs . Der hinterbliebenen Familie Rau wurde so noch auf einige Zeit 

die Besoldung und der Aufenthalt im Pfarrhaus gew~hrt . Hier erblUhte 

nun die Liebe des jungen Vikars zu der Tochter Luise Rau, mit welcher 

er sich gegen Mitte August verlobte . 

79/ Dieser ••• 

1) An Johannes M~hrlen, den 2o . Dezember 1828 ; Seebass I, p .133. 
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DieseT Liebe verdanken wir einige schone Gedichte Morikes 

und die kostbaron Briefe an die Braut, die zu den schonsten der 

deutschen Literatur gehoren . Leider sind nur et wa 7o Briefe erhalten 

geblieben . Die Gedichte und Briefe, di e in der Zeit des Verlobnisse s 

entstanden sind, offenbaren uns den zar tlich Liebenden, aber auch 

den v0rmals Getauschten, der weiss, dass nicht ohne Vorbehalt und 

Vorsicht auf eine neue Liebesbindung eingegangen werden darf . Fort 

wahrend ist er beschaftigt, Uber die Tiefe, die Echtheit und den 

atherischen Charakter ihrer Liebe nachzusinnen . 

Schon in dem ersten Brief an die Braut 1) offenbart er 

Symptome, die spater, in den verschiedenen Stadien ihrer Liebe, je

der flir si ch starker hervortreten: das ZurUcksinken in die Erinne

rung, de r Versuch zur Bestatigung der neuen Liebe, die Vergeisti

gung des Verhaltnisses und der Geliebten und die Furcht var dem 

Ende der Liebe . 

An den Ton des Dres chflegels knlipfte er "immer einen gan

zen Schwarm van wehmUtig sUssen li:rinnerungen" die bis in s eine 
11 tief'e Kindheit" zur lickliefen. Von dem 7 was er in zwanzig Jahren 

gefunden und verloren habe, habe "vieles blos als zuf1Hliges Mi t

tel zur Entwicklung des inneren Mens chen Wert • • • das man lange 

Zeit als hochsten Gl anzpunkt des Wesens hei l ig gehalten" 2) . Die 

Gefahr , auch in der Gegcnwart dem Zauber der vergangenen Zeit zu 

unterliegen, wird klar erkannt: " •· · und man hat no ch van GlUck zu 

sagen, wenn die alles enttauschende Zeit nicht den ganzen Goldfi r 

nis van den Gestalten abstreifte, wenn man immer no ch den Mut ha-

80/ haben darf • . • 

1) An Lui se Rau, den 2 . September 1829; Seebass I, p . 141 . 

2) A. a.O., p.142- 3 • 
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ben dar f,die alten Zauberga.rten zu durchwande ln und an manches ver

wi tterte 11onument die nachtraumende Stirne anzulehnen" 1) . 

Dies ist aber nur moglich wenn im gegcnwartigen Dasein 

die Seele schon fest verankert und var der "Alles entta.uschendcn 

Zeit " geschUtzt istg "Aber dabei kann einein nur dann wohl werdon, 

wenn das neue Paradies s chon angelogt und bereit ist, das uns fUr 

alle Ver gangenheit entschadigen s011 11 2) . Er vermag die vergangene 

Liebe, var all err: die gefahrdende Har-ia- Zei t nur in der :!:~rinnerung 

wachzurufen, wenn er sich in einer gecenwartigen Liebe gesichert 

flihl t . Der RlicLfall an die Ma1·ia- W0l t ist no ch imrner rnoglich und 

die Liebe zu Luise soll als Sichcrung dienen . Das im Jahre 1828 

entstandene Gedicht 11 Heimweh 11 3) offenba1·t, dass das Herz "nicht 

weiter rnitn mit jedem Schritt will , den er "weiter von der Liebsten" 

macht und dass der weitero Schritt nicht ohne Kampf gemacht wird. 

11 S0 ein s onderbares Bedlirfnis ists mir, die :8p6chen meines 

Daseins immer zu registrieren und durchs Eewusstsein abzurunden, 

ehe i ch einc neue antrete 11
, schreibt der Dichter um diege Zeit an 

Luise Rau 4) . Auch dichterisch hat er s chon vsrsucht, sich van den 

Gefahren der Maria- Zeit zu befrcien - mit dem Gedicht "Das verlas

sene Ma.gdlein11 (1829 7 Gpf., p . 50) 5). 

81/ Der ••• 

1) A. a . O. 

2) A. a .O. 

3) Beim Brief vom 26.November 1829 an Luise Ilau einges chlossen . 

Vgl . Rath,H .W. , Luise , p . 51. 

4) An Luise Rau , den 5 . November 1829; Seebass I, p . 146 . 

5) Nach Mc.I, p . 417, ist das Gedicht im Nai 1827 entstanden . 
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Der Dichter hat seine tiefsten GefUhle in dem Gedicht ver

schleiert . Es begegnet uns wieder einmal der getarnte Morike, der 

auf typische Weise Intimstes und Allgemeinstes vermischt. "Priva

tes Bekenntnis erscheint im Gewand aines volkstUmlichen Liedes, als 

mochta der Schopfer sein Personlichstes in der Kollektivitat des 

Volksliedes unkenntlich machen . 11 1) 

Staiger 2) hat schon auf die Rolle des "Magdleins" als 

"Maske" fUr die Aussprache des eigenen GefUhls hingcwiesen. Das 

M~gdlein ist aber darUber hinaus zugleich die verlassene Geliebte 

Maria - die Nacht- und Jnementarverbundenhei t ist unverkennbar 

und Symbol der verlassenen Lieue Uberhaupt. Grundthema ist die Ver

lasscnheit, in der aber die Liebe als BedUrfnis und Sehnsucht be

stehen bleibt 9 sie wird erfahren als Leben ohne bergende Gnade, a ls 

Ausgestossensein aus dem Paradies . 

Das Daseinsbehagen am Herdfeuer kennen die Verlassenen 

nicht, denn die Fla~~e, in der die Liebe lodert, wcckt im Herzen 

die Erinnerung an die verlorene Liebesheimat. Die Schonheit des 

Flamrnenscheins mit ihrem unsteten Funken in der zeitlosen FrUhe 

weckt das LiebesgefUhl und die erlittene Entt auschung wird nur als 

traumhaft- unbewusstes· Leid erfahren . Auf einmal bricht die Vlirklich

keit durchg 

82/ Plotzlich ••• 

1) Trlimpler,E. Morike und die vier Elemente, :p.56. 

2) Staiger,E . Die Kunst der Interpretation, p.59 . Wie s o oft bei 

Staiger erweitert sich die Interpretation des Gedichts zu einer 

Interpretation des Dichters . Mit Recht, denn jede einzelne Zei

le des Gedi chts kann nur aus dem Ganzen seines Dichters verstan

den werden . 
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Plotzlich da kommt es mir, 

Treuloser Knabe t 

Dass ich die Nacht von dir 

Getraumet he.be . 

Der Mensch, in dGr Treue geborgen, sieht sich in der Treulosigkeit 

der Heimatlosigkeit preisgegeben . In der Treue kann die Liebe sich 

verewigen und in ihr k:ann der Hens ch das Traum- GlUck in allem Ir

dischen bewahren . Plotzlich dringt der Widerspruch zwischen dem 

Einst und dem Jetzt durch und der Verlassene sieht sich in hoff

nungsloser Einsamkeit der Aussenwelt g8genUber stehen , die an sei

nem Kummer keinen Ant oil nimmt. Der Ausbruch in Tranen bringt kei 

ne Losung; dem verstorten, aus dem Gleichgewicht geratenen Herzen 

ist dai:1 Komw:m und Gehen der Tage zum leeren Ablauf geworden . 

Im "Verlassenen Magdlein" hat Morike das Wissen um die Un

beste.ndigkei t der Beziehungen zwischen dem I ch und dem Du an der 

Schwelle der neuen BindunE,· - zurUck- und vorausschauend - ausge

sprochen, Morike versucht in diesem Gedicht cine vorangegangene 

Epoche seines Daseins "zu registrieren und durchs Bewusstsein abzu

runden" und will nun ungeteilt eine neue antreten . 

Seine Briefe aus dieser Zeit offenbaren, wie er bemUht 

ist, die Gegenwart der Liebe zu geniessen und sich ihr hinzugeben . 

Er betrachtet die erstcn fUnf ·Monate ihrer Bekanntschaft 11 am fUglich

sten als Ouverture zu einer neuen Zeit . Das glanzende Finale einer 

alten sind sie gewiss nicht" 1). Luise soll ihn so gut wie mogli ch 

mit der Erdenwelt versohnen. Er flihrt sich die Seiten Luisens vor, 

die seinem Streben nach Ausgeglichonheit entgegenkommen: er er-

83/ wahnt ••• 

1) An Luise Rau , den 5 . November 1829; Seebass I, p.146 . 
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wahnt in seinen Briefen mehrmals die Yvonne des Beisammenseins, 

die Freude die ihr Klavierspiel und ihr Gesang ihm macht, usw. Un

ablassi,s bemliht er sich, die enge Verbindung zu Luise zu behal

ten und sich bewusst zu machen. 

Schon im ersten Brief an Luise erzahlt er 9 dass er mit 

ihram blaugestreiften Kleid lcise Gosprache geflihrt habe, und 

fli.gt hinzm 11 
• •• ich hatte es wohl geklisst in der phantastischen 

iloffnung, dass noch ein paar geistigc Atome Deines Wesens in den 

Fa.den steclcten" 1). In spateren I3riefen ist er immer daran, eine 

gei:=.:ti 6 e Kor,nnunikationslinie zwischcn ihnen zu formulier8n, So 

z . B. glaubt er an das 1.Valten des Gcistes der Liebe 9 der die bei

dcrseitigen Gedanken aneinander knUpfti 11Moge unser gutcr Genius 

heute unsere Traume zusammenflechten ~" 2) , Das Streben, standig 

den engston geistigen Zusammenhang mit der Geliebten aufrecht zu 

erhalten und sich selbst in die Ti0fe ihres Wesens zu versenken, 

fUhrt zur Vergeistigung ihrer Liebeg 11 
• • • die vollkommene Liebe 

hat wenie mit der Zeit zu schaffen, und • •• wenn wir in seinem 

Geisto lebon, ist unsere Zukunft auch durch ihn gevrniht" 3) . 

Vo!~ hier aus ist es nur cin Schri tt bis zur Vergeisti

gung und Idealisierung der Gelieuten selbst. Den Hang dazu zeigt 

er schon frlih, wenn er an Luise schreibt~ 11Konnt ich Dich eine 

Minute lang habcn l Nicht einen Kuss gaben wir uns - sondern stil

lG, staunend 9 andachtsvoll sah ich Dich mir an die Seite gezau

bert ....-,ie eine leichte Verkor:_; erung ID3incs heiligsten GedarLlcens, 

1) An Luise 

2) An Luise 

3) An Luise 

Rau , 

nau, 

Rau, 

84/ die •• , 

den 2.September 1829 9 Seebass I, p.144. 

den 18 .Februar 1830? Seebass I, p.195. 

den 28.Dezember 1829, Seebass I, p . 167 . 
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die ich nicht zu beruhren w~ge, die leisen Trittes wieder ent

weicht , aber in mir eine unnennbare Seligkeit zurUcklasst, die 

mich in den Schlaf hini.iber begleitet" 1). Sehnen nach dor Gagen

wart dor Geliebten - Heraufrufen ihrcs Luftbildes - andachtsvolles 

Staunen und Idealisierung - Entwei chen des vorkorporten heiligsten 

Gedankens - Seligkoit des Hinterlassenen:das ist die klarste Of

fenbarung des Li ebeserlobnisses b&i Morike. ~ie damals bei Maria 

wahlt er s chon fri.ih die vergeistigte Geliobte und verzichtet auf 

die wirk:liche. Mehr und mehr erwahnt or in seinen Briefen: die 

Heiligkeit ihrec F3sens und das Atheri s che ihr er beiderseitigen 

Liebe . In ihrer Abwesonheit kann seine Phantasie ihr Bild aufgrei

fen und zur Wunderarschoinung umschaffen, 

So, als idealisiortes Vfosen , hat Luise flir ihn Wert, so 

kann" •• • dor Dunstkreis cines liebenswUrdigen Madchcns das ein-, 
zigo J,Jlement fUr die poetischen Saugorgane" 2) bleiben . Mehrmals 

erzahlt er, was ihro ~rscheinung, ihre Liebe ihm bodeuto. In ego

istischer Weise ist er st~ndig daran 1 den 7crt der Geliebtcn und 

des neuen Liebeserlebnisses flir si ch und vor allem fUr seine Eunst 

festzustellen. Es ist zu bogroifsn, dass jomand der s chon so viel 

untor der Liebe zu leiden gehabt hat, bewusst und unbewusst Schutz

massnahmen trifft. ~s ist abcr tragisch, dass eben diese Schutz

massnahmen dazu dicnen, die neue Liebe zu untorgraben und zu gc

f5.hrdcn. 

Das .. issen um die Unbestandigkei t der Liebe bringt 

rikc schon frUh dazu, die Hoglj__chl.'~ei t des Licbe:werlusts zu er-

85/ wagen 

1) An Luise Rau, den 9. November 1829; Sacbass I, pp . 151-2. 
2) An Johannes M1ihrleri , den:;lL . Febrwir 1830,;:. Sce°t)ass I , .p.184, 
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wagen. Von vornheroin schwin6t in seiner Liebe zu Luise Rau ein 

Grundton der Lntsagung mit. Im ersten Brief an die Braut schon 

fragt er sich wanner aufhoren werde , sich Uber sie und ihn zu 

verwundern und zu fragen, wie das Alles geschehen sei . 11 Aber ich 

wollte, die Zeit kame nie, wo ich das nimmer frage ~ Ich meine, 

das ware schon ein Vorbote des Todes unserer Liebe . "1) Im .Augen

blick dos hochsten Gegenwartgenusses erscheint ihm die Moglich

keit, dass diose Wonne vorliber gehen kann, stallt er sich das En

de dieses GllicY.s vor. Mariko gleicht dem unglUcklichen JUngling in 

Kicrkegaards ;"Niederholung11 , von dem es heisst ~ ''Er war tief und 

innig verliebt, das war klar, und doch war er imstande, sich so

gleich, an eincm der ersten Tage, an seine Liebe zu erinnern . 

Im Grunde war er mit dem ganzen Verhaltnis fertig. Ehe er anf~ngt , 

hat er einen so furchtbaren Schritt gemacht, dass er das Leben 

Ubersprungen hat'' 2) . Die Verg~ngli chkcit des Korperlichen hat 

Morike vcrsucht durch des8en Vergeistigung zu Uberwinden; die Lie

be selbst kann nicht in dieser Weise ewi g orhalten warden: die Ge

fahr, ihrer verluotig zu ,rnrden, grUndet in ihror Unbestandigkei t. 

Taraba 3) ist ni cht beizustimmen, dass der Dichter diesc 

Vergeistigungsaktion vcrsucht, weil er dadurch die Liebe nicht nur 

in der :~rinnerung bewahren, sondern auch in der Wirklichkei t le

b<m wollte. Wenn Morike sich bewusst macht, dass das ~nde der Lie

be immer imminent ist, ist er dabei, si ch eine Sicherung gegen den 

86/ allzu ••• 

1) An Luise Rau, den 2 . Sept0mber 1829:; Seebass I, p.143. 

2: Kierkegaard,S. "Wiederholung", zitiert bei Staiger,E. Die Kunst 
der Interpretation, p . 2o7 • 

. , 
3) Vgl . Taraba,W. F.W . Vergangenheit und Gegcnwart bei ~duard M6ri

ke , p . 53 . 
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allzu gefahrdenden Schock ihres Vcrlusts zu schaffen. Darum ist 

auch Staiger zu v1idersprechen, dor schrei bt g 11Es war ihm vervvehrt, 

das Leben anders denn als vergangenos anzuerkennenn 1) . Im Jahre 

1829 ist Morike s chon so woit fortgGschritten auf dem Wege zum 

Realismus, dass eine solche Interpretation fUr ihn nicht mohr 

gilt . Die Klarchcm- und T!Iaria- Lieben erlebte er noch aus der 3r

innerung, nachdem das Bevru.sstsein des Liebesverlusts schon in der 

Gegenwart zur Uberzeugung gowordcn war. Nun ist er beschaftigt, 

aus ~~rfahrung Schutzmr,,uern zu bauen, indem er sich vergogenwar

tigt, dass cine Zeit kotnnen konnte, wo das Vervmndern und Fragen 

nicht mchr stattfinden konnte. Dass Morike diese Zeit nicht her

beiwUns cht und dass sie doch kommt, zum Teil eben wegen dcr 

Schutzmassnahmcn, die er getroffen hat, das ist das Schicksal und 

die Tragik dcr Liebe zu Luise Rau . 

Im Gedicht "Zu v i el" (den 3o. April 1830 7 Gpf., p.123) 

bekennt Morike sich zum Masshalten im Liobeserlebnis. Die Empfin

dung des "zu viel" bewegt ihn mehroals in seiner Lj_ebe. Der Liobe 

"MUh und. Lasten 11 wie auch ihre 11 Lustll kann fUr ihn ein Ubermass 

erreichen 2). Sr vermag sich nicht den boiden magischen Zaube~

kroisender Natur und der Liebe zu entziehcn . Das Liebeserlebnis 

steigert das Naturempfindon, bis der Dichter sich in einen · allge

meinen Liobesgoist aufgenommen filhlt . :Es besteht f llr ihn ein ele

mentarcr Zusamll1enhang zwis chen dcm Geschehcn in der Natur und de r 

Bewegtheit durch die Liebe. Darum sollcn die beiden M~ohte aufein

andcr bezogen worden und der Srlebende zum Dritten, zum Zuschauer 

werdeng 

87/ Du • •. 

1) Staig8r,E . A. a . O, 

2) "LiobesglUck" (FrUhjahr 1830; Gpf . , p . 122) 
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Du , Liebe 9 hilf don slissen Zauber losen, 

Womi t Natur in meincm Innern -..,vUhlet i 

Und du, o Frlihling, hilf die Liebe bcugen 

Dem 11 zu viel 11 des "Erlebens ist so aber nicht standzuhalten und 

der Dichter wUnscht den Tag fort 1) dami t er in der Nacht ger,escn 

und nzum .Abgrund dor Betrachtung steigen 11 kann . 

Hier ist das Ausweicl10n in die gottliche KUhle der Na.cht 
vor der Ubcrflillu des Gllicks . -~lit weicht dem Ubermass der erlcb-

ten Wirklichkoi t aus, dcmn en· wird sich der Gefahr bewusst 9 in 

dor verlockenden Liebesflammc vernichtet zu werden . Nur in der 

trachtung, im SpL:,l dcr Phantasie 9 ist das 11 zu viel 11 der erleb

t en Wirklichkeit in sichoro :Cntfornung gobracht . 

Be-

Auch wenn Luise bei ihm ist; entgleit0t ihm seine Liebe 

ins Traumhaft- Unirdischc , ~r versaumt es 9 die Liebe in der Gegen

wart voll zu erleben 9 und b0roitct so ihren Verlust vor . Das all

zu vrn ici10 :Dichterge:1-Ut kann das Ubermass dcr !~mpfindungen ni cht 

tragen , muss ihm ausweichen und so endlich der Liebe verlustig 

gehen. Die Liebe tragt den Dicht 0r, abcr gofahrdot auuh die oigeno 

Idcntitat. 

Die droi Sonetto "Nur zu11
, ;,An Lui se" und "An die Ge

liebte", alle dr8i nacheinander in den ersten Tagen im Mai 1829 

entstanuen, bozeichnen in dor Liebe zu Luise drei Phasen einer 

Bewegungskurve, die als typisch fiir Morikes Liebeserlebnis ver

standen \'18rdcn kamu Aufstieg ins Grenzenlos0 - Schwindel - Sturz . 

88/ "Nur zu" ... 
1) Ein Jahrhundert spater wird dasselbe ~~rlobnis beim Af r i kaansen 

Di chter Toon van don Hoover im Gedi cht "Wis uit" ausgedrUckt . 
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"Nur zu" (den J . Mai 1830; Gpf., p . 123) 1) enthalt zwei 

Bilder, die Aufschluss geben Uber ?&Srik2:s Auffassung von der Ju-:

gend und von dem Liobeserlebnis, das mit joner Hand in Hand geht. 

DiG morgendlicho jungo Rose 11 blUht i als ob sie nie vorbllihen soll

te" . Das 'Nert "sollte" wird in der ersten GE:dichtausgabe durch 

nwoll to" ersetzt 7 cs betont die Notwendigkei t des Vergeh~ms star

ker als das spatere 11wollte 11
, Die Rose geht dem endlichon Los der 

Blumen ahnungslos cntgegen und ihr Vfollen kommt daboi ni cht ins 

Spiel. 

Im 2,v.rei t'.:m Bild "strebt" der Adler "hinan ins Grenzonlose" 

und ersattigt sich an der orlcbtGn Wonne. Im Gegonsatz zur Rose 

kann er sich fragen, ob dio Grc,nze ni cht erroicht sei, aber er ist 

"der Tor nicht" , dass er es sich fragen ~ill . Boi der Rose ist das 

Aufgehon in die Flille des Augenblicks ohne jegliches Wissen um 

die Vergangli chkeit des Jugendlich- Schonen; bei dem Adler ist vol

les Bewusstsein, aber keine Beachtung der Grcnze . 

Wenn auch 11 dcr Jugend Blumen einmal "verblei chen" muss, 

sell ihr vorzeitig nicht entsa.gt werden , Die himmlisch sUsse T~u

s chung? dass diese Wonne ewig und unverganglich sei , soll ihr gc

wahrt worden. Der Dichter ist sich dor Verganglichkeit der Gegen-

89/ wart ••• 

1) Die Gpf. - Fassung woicht betrachtli ch von dem Manuskript ab , 

Die frlihe Fassung in Morikes Handschrift, wic sie in der Landes

bibliothek, Stuttgart, vorhandcn ist, liegt diescr Interpreta

tion zugrunde . Vgl . auch Anhang , p . A xvi und Kos chl ig,M. Mori ke 

in seiner Welt, p . 73, 
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wart voll bewusst, mochte ~ber bis zum Einbruch dor Wirklichkeit 

den Traum voll bohaltan. 

Die Liebe erhabt si ch aber wic der Adler vom Irdischen 

und strcbt, sich dcm Ewigcn anzuschliessen. Sic ist nicht wie die 

Jug0nd g3gcnwF.rts - und wel te;~bunden U.Yld verganglich, sondern "darf .. 

den Flug ins Ewige wagon" . "Unsere Liebe" wird auf die Ewigkeit 

dcr Liebe Uberhaupt projiziert bei vollem Bewusstsein des Wagnis

ses . 1st das ~nde der Jugend immer imminent, die Liebe im mensc~

lichen BerGich kann diesem Schicksal ontgchen in der Brhebung Uber 

die Zeitgebundenheit und in dom Anschluss an cine ewige Macht ~ die 

allesumfassend0 und zeitUbcrlogene Liebe sclbst . 

Der Grundton des Gedichts ist positivg die Blume der Ju

gend muss vorgehen, der Flug dor Liebe ist ein Wagnis, aber den

noch sell der Monsch den Augenblick orgreifen, dennoch darf er in 

dcr Liebe auf Unstcrblichkci t hoffcL·: 11 Nur zu 1" 

Die Abwcsenheit der Goliebten bringt in "An Luiso" (den 

3 .)foi 1830; p . 246) die 3ehnsucht. Dann sucht der Dichter die Na

tureinsamkei t zum Durchleben und Durchsinnen des irremachenden ;~r

lebnisses , Auch in ihrer Nahc regt si ch bei aller Wonnc 11 die alte 

'Neh:nut 11
• Dann wird es ihm in der Hoho des Erlebnisses schwindlig 

und der Gegenwartsgenuss wirti zei tlich begrenzt . 11 Al te Wehmut 11 
-

ein Negatives aus der Erinnerung wird wach. Schon vormals hat die 

Li8bcswonne ihn in die Hohc getrieben , ab0r die Enttauschung und 

der Sturz folgto; s chon vormals hat die Gcgenwart s ich vorg~nglich 

erwicscn. Deshal b s chwindcl t dem ::i:rleb0nden "trunken auf dem Him

melsstege", dcshalb weicht ihm die Gegenwart . Er kennt die Gefahr 

und deshalb ist soin Straben in der Liebe von Bangen begleitet. 

9o/ Es ist ••• 
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Es i~t aber gerade diases Wissen, dao zum Gllick dJr Liebe gehort . 

Bcsitz der Liebe ist nicht gosichert, nicht selbstvcrstandli ch : si0 

kann dom Erlebcnden j ede rzoi t vcrloron gehcm. :Oarum ist da.s 11 s chnoll 

bowegta Herz, vom Ubergllick dcr Liebe stets beklommen" . Die 11 alte 

:'lohmut" ents:pringt aus dem dunkl.:m Bewusstsein der eigcncn Unfahig

kci t, seiner Li8b0 cinen fosten Platz in der Zeitlichkeit, im irdi

s chen Alltag erobern zu konncn. Das UberglUck der Liebe ist nur im 

Traum zu crgrcifon. 

Die Seale strobt nach eincr Ablosung der Liebe von der 

Zei t des irdicclrnn Dasoins und ihrer Hinwend.ung auf das Licht dos 

Ewigsn , das den Geg:msatz zu den '1s chwUlen Lcidenschaften 11 offcn

bart. Im zei tcmthobcmon Raum kann die Seele s ich Uber dio peinignnd 

emp.rund0non Schnmkon dcr irdischcn Reali tat orhcben: 

Im cw ' gen Lichte lost sich jeder Schmerz, 

Und al l' die s chvrtllen Laid,mschaften fliess:.m, 

Wie ros ' gen Wolken, tr!umcnd, uns zu FUssen i 

Hi er ist :,:e ine blossc Rosignation vor dem GGgcmwarti::Ubermass, das 

den: Dicht'3r ··taum0lnd" cntflioht, sondern ein Lenk::m dos Hcrzcns 

auf ainc tiberzoitlicho Liebe in einem hohcr0n Sein. Das W0ichen vor 

dor Uberftill e der Go.1cnwart, das si ch schor: ir,1 Sonctt "Zu vL;l i; 

offonbartc, hat sich vcrticft. Die 3ntbehrung im Alleinsein und dio 

Beklo ~menheit bei dam Uberg lUck dor ~rfUllung, voreinigen sich zur 

Ent :-rn.gung in d0r nicht zu hal tcnden G.., genwart . 

Wonige :'fonato vor dor :::!;nts tehung des Sonetts 11 A!'l di,e Oe

liebte'' (don 7. Mai 1830; Gpf., p.124) berichtet der Dichter von 

Stimmungen und Gedanken, die ihn nach Gincm Abschied von der 

Braut auf dem H0imwcg in dcr Nacht beficlen 1) . Er crw~gt in dem 

91/ Brief · ••• 

1) An Luise Rau , den 4.Dezembcr 1829; Seebass I, p.158 . 
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Bri ef Elend , Not, aber auch die 11viele Seligkeit 11 auf dem Erden

krcis . Auch e:r sei eincr der GlUcklichen~ 11 I ch s chaudertc einen 

Augenbli ck vor der Grosse und vor der Wi r kli chkeit meines GlUcksn , 

Im ras chen Blitz des inneren Bev,usstscins sieht er das, was or be

sitzt und ist . Es ist ihm 11 als rtlhr te plotzlich ein Gott meine Schul 

ter mit der Hand und ich schlUge hell die Augen &uf - aber nur , um 

dann gloichsam wieder von einem wachen Traum in den andern zu 

stUrzen , vergebli ch ringend, das Wunder zu begreifen , das mi ch so 

glUcklich macht . 11 Wie in dem Bericht, so ist im Gedi cht eine ge

wisse Reihenfolge im Liebesorlebnis bei dem Di chter festzustellcng 

Einblick, Erstaunon, Empfinden des Gottlichen, RUckzug in si ch 

selbst . Im Gedicht korrunt no ch hinzu~ die Bewegung auf das All hin . 

Nur ein Wort, eine klein8 BoTiegung, und das Gegenliber 

stellt sich oin . Das Anschauen der Gcliebten stillt tief, das 

hoisst i das GegenUber wir·d als gegenwartiges Dasein entbehrlich~ 

verliert als Kerper an Bclang und diont dem Erlebenden nur als 

Durchgang auf doYJ. heiligen ',Vert hin . Wo die Kor1)ervrnl t v,eicht, 

entsteht nicht eine Leere, sondern die Gottheit golangt zur GcgeYl

vtart . In der Erfahrung der Hciligkeit wird a l les Nur- Geist . Aua 

der Geliebten haucht don Dichter das Ewige, das tiefste Vfosen, 

ein Engel am 1) 

Wenn i ch, von doinem An::: chaun ticf gestillt , 

Mi ch stumrn an deinem hoiligon Wor t vergnlige, 

Dann hor ich recht die leisen AtGmzilge 

Des Engels, wel cher sich in dir verhUllt , 

In diesor Begegnung ist Mor ikes Scho ck gelegen . Die 

erstc Reaktion ist ein erstauntos, fragendes L1icheln . Ist 

92/ diese ••• 

1) Vgl. Maler Nol ter1, Gpf., p . 434~ nist nicht alles , was an ihr 

si ch regt und bewcgt, der unbewuoste Ausdruck dP-s Engols , der 

in ihr atmet ? Ist nicht alles nur Hauch, nur Geist an ihr :'" 
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diese Zrscheinung Wirklichkoit oder Tr aum ? Ist sie "Luftbild oder 

Leben"? 1). In dcr Phantasic d3s 3 rlobonden ist die Geliebte um

gezaubert zu einem himmlischon Wescn, das mit seinem Urbild ununter

s cheidba r verschmilzt . Und doch ist der Dichter si ch der Gefahr des 

Betrugs voll ig bewusst. Sein "klihnster Wunsch" ist, dass ihm e in 

1,fosen begegnen moge, in dom si ch fUr ihn die Vereinigung vom Ir

dis chen und Himmlischen vollziehen kann. Ob die ~rfUllung des 

Wunsches hior gegoben ist, bleibt eine offone Frage . 

Um einen sichorn Anhal t spunkt zu finden, fllichtot Morikes 

Sinn mit s ttirzonden SprUngon Uber die Stufen des eigenen Wachstums 

zurlick bis zu dam vorgestaltlichen Grund menschlichen Ursprungs , 

dor nur als oin Klang v0rn0hmbar ist 2) . Das Lacbeln der Schwebe , 

dcr Frage, dos Staunens, der Unentschiedenheit , wie es auch s onst 

in dieser ::::po che der Di chtung auftri tt boi Heine, bei I mmerman und 

boi d0r Droste , wird bei 1''iorike mi t d.iesem ents chi edonen Akt durch

brochon . 1!/enn "die Quellen des Geschicks molodisch rauschen", ist 

dio Harmonie mit dem eigencn Urgrund und dcm darin offenbarten 

Schicksal hcrgestel lt . 

,"fcnn im umgekehrten Akt der Blick nach oben , auf die Zu

kunft geri chtet wird, 1o1acheln alle Storne 11
• Aus dem Rauschen dor 

93/ Schicksalsquellen • •• 

1) Vgl. An Luise Rau, den 9 . Novcmber 1829; Seebass I, p . 151: 11 
•• • 

stille, staunond, anda chtsvoll sah ich Dich mir an die Seit0 ge

zaubort wie oino leicht o Vorkorperung meinos heiligsten Gcdankens, 

die ich nicht zu bErlihren wage , die leison Trittes wieder ent 

weicht , • •• 11 

2) Vgl . das entsprechende Ereignis i m Roman Maler Nolton (Gpf., 

p . 588 ) bei der Bcgegnung des jungen Theobalds mit der Zigeun0rin . 
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SchicksalsQuellen und aus dem Lichtgesang der Storne kommt dem Er

lebenden das Gottliche entgegon. Traum und Liebe werdon zu einer 

'.Sinhei t , ein Vor-gang, den man erst nacherleben muss, um Morik0 

richtig zu verst ehen . Der Traum schliasst wie ein magischer Schllis

sel das Sein in sainer Tiefe auf 1 zugloich ist er das nur Schein

hafte, das Trugbild. 

Dass dor im Traum Verharrende umkommen muss, we iss Mo
riko . Es golingt ihm auch standig der Gefahr bewusst zu bleiben , 

abor er kann sich nie v5llig von ihr loson . Denn fllr ihn hat die 

Liobo dichtorischcm Wert nur in ihrer V0rgeistigung , in ihrem 

Strobon nach Anschluss an ein Ewiges, das sich nur in der Traum

phantQsie des Dichtors vollziehen kann. Die Liebe solbst ist die 

Kr3.ft, die ilm in di9 Hohe tragt, die Furcht ist die Hemmung . Das 

Gewinnen blei bt ihm verr~agt) im 11Wonnestre i t II find0t sein Dich

tertum seine Nahrung . 

An dor aufgczoigt,m I~ntwi cklung, an den fast unmorklicl~ 

vorschob:mcm Nuanci0rungen in dieson drei Gedichton ist os deut 

lich gDwordon, wie allos zur Vorgoistigung dos Korperlich8n, zu 

einer Vernachlassigung der alltaglichon, meGschennahen Li ebes 

pflege hindr~ngte. Er verzichtetG vormals auf die bUrgerliche 

Yaria und liass ihr Idealbild in seiner Dichtung fortleben; aus 

soinon BomU.hungen , der Lio be zu Luiso II.au 11migkoi tsgehal t zu ge·

ben, ontsteht eina unUberbrUckbare Kluft zwiBchon dor wirklichcn 

und der ertraumton Geliobten . Dass dem Dichtor die irhaltung dcr 

LiGb0 nur in ihn~r Vergoistigung moglich erscheint , und dass er 

8bcm in diesem Akt das i:nde do:r Liebe vorboroi tet, darin ist sei

ne tragische Schuld gelog<m . In der Jfochanik der bei ihm notwen

digen Folgo dc-;r Vorg1ingo vom anregenden Erlebnis biz zum geschaf

f:.men Kunst,vork grilndet seine ungewoll te Treulosigkci t . Die mi t 

94/ seinem ••• 
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soinem Dichtertum verrr:achte innore Notwendigkcit lost nicht nur 

das :~inbrechen des Schicksals aus, sondern ist geradezu das Schick

nal selbst . 

In den Briefen der folgenden Monato versucht Morik:e si ch 

dor r ealen Luise zu widracn. Er ruft si ch ihr Bild im t~glichen Tun 

vc:r Aue;r::m i " wonn am Klavier Du dec'1 'i'ag zur Ruhe sangest ••• 

Doino ganzo Erschcinung, Doin stilles, vGrschlossencs, haufig miss

verstandenes Wasem , Deino hoimlichen Besuche i.:.Uf dem Kirchhof, 

jener gedankenvolle, starre Blick, mit dem du afters, die laute 

Goscllsc:haft Ubcrhorend, unbe-,~eglich dasassest - ••• " 1) . Aus die

son und ander::m Bricfstollen wird es klar, dass Morike die Gelieb

to nio innigor una_ vollkornmcnor besass, als wenn sie nicht boi ihm 

war . ~s kann dies wohl zum Tcil der Grund daflir soin, dass Morikos 

Liob0sbriofe zu den 11 schonston , zartesten und echteston der deut 

schen Litoratur" 2) gehBren . Die Liebe bloibt bei Abwesenhoit der 

Goliobton ungestillt, aber wenn sic bei ihrn ist, golingt es ihm 

nie volJ. in ihr'.H Gegonwart aufzugahen, Bei ihrcr Gegonvrart v0r

g3ht ihm der AU{sEmblick 11 taumelnd" 7 zu vollc.,m Besi tz wird ihm di0 

Gelicbtc nur im sUsscn Traumbild. 

Auffallend ist , dass Luis ens ZUge uns vriedc r begognen in 

Agnes, dcr Verlobton Noltcns in dem Roman, der um diese Zeit ent

stoht~ illr Gosang beim Klavier, ihro hGimlichen Ecsuche auf dem 

Kirchhof 3), ihro Uorvenunfalle und Kr1inklichkcit 4) . Der Dichter 

95/ schi ckt ••• 

1) An Luise Rau, den 19 .Mai 1830; Soebass I , pp . 211 und 212 . 

2) Milller,B . Eduard Morike; Grundriss seines Dicht ertums , p.26 . 

3) An Luise Rau , den 19 .Mai 1830; Seobass I , pp . 211 und 212 . 

4) An Luise Rau , dGn 2o .Mai 18.3 0 ; Seobass I , p . 214 . 
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s chickt soilnr Verlobten auch eine Tuschzeichnung von cign0r Hand, 

dio die Szono vorstellt, wo diG wahnsinnigo Ophelia ihre Blumen

gaben v ert cilt 1). Agnes wird wio Ophelia wahnsinnig und findet 

in 1hnlichcr Weise den Tod . 

In der RUckschau offonbart dor Dichtor, dass er sich beim 

VorstGllen de r Jloglichkoi t, die Goliobte zu vorlieron, imrner hef

tigor an sio geklarrur.-.; rt habe . Das . Bewusstscin der drohenden Gefahr 

h::i.bG ihr Bild in den Bezirk des Idealon 8rhobene " • • • lch klamrner

te mich _mit Heftigkei t an Dich und v✓01lts vorzweifeln, da die Mog

lichke i t ers chion, Dich zu vorlieren. Im nachtlichon Gewitter

schc in dicser G2fahr stund Dein Bild doppelt herrlich und wunder

bar erleuchtet vor m1) in:.m Augenil 2) . Ein Gott habe ilm vorwarts 

getrieben, soin Gllick zu ergreifen, soin Schicksal sei gottlich 

bedingt . 

Bald abor versiegen die Bricfe an Luise und die Liebes

beteuerunson verschwinden fast . In dor Zeit der Nicderschrift des 

Romans muss Luiso sich allmahlich mehr mit Kunstphilosophie an 

Stolle von Liobesboweisen b~gntigen . Es ist, als ob dor Gipfel er

reicht soi und der Viagcn anfange, sich abwarts zu bewegen; irrm1er 

schnoller, seine Lenkung immer rnehr dom Schi cksal tiberlasscmd, 

f~hrt or auf das unauswc ichliche UnglUck los . 

"Das lot?.te Blumenlose "und der Verlust werden verbunden 

in dem lotzton Ged.icht dor Vorlobungszei t, '1Agncs" ( 1830- l; Gpf . , 

p . 51), das zwoi Jahre vor deren wirklichcm Ende entstanden ist . 

Es schcint, als ob das Gcdicht wirklich den endlichen Bruch mit 

Luise 11 vorcrinnert' 1
• :Sin ~hnlicher Ton wie in der Klage des Ver-

96/ lassenen • • • 

1) Vgl . A. a.O ., p . 215 , 

2) An Luise Hau, den 19 .lTai 1830; Socbass I , p . 213 . 
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lassonen Magdleins ist hior wahrnehmbar und oino Linie, die sich 

Uber die Gedichtc der 3rfilllung und d_er Vcrgangli chkei t spUren Uisst, 

scheint hier don Kreis mit dem orsten Gedicht zu schliesscn. Nach 

vialcr Wonne und vielom Fragen Uber sein Schicksal in der Liabe 

kohrt der Dicht or rosigniert zum Grundthema der Treulosi gkeit zu

rUck . 

Rosenzeit ! wio schncll vorbei, 

Schnell vorbei, 

Bist du doch gcgangen ! 

War main Lieb nur blieben treu , 

Blieben treu, 

Sollte mir nicht bangen. 1) 

Das Lied klingt an "wie ein Abschiednehmen van irdischer 

Liebe Uberhaupt" 2) . Die junge Rose, die im morgendlichen Silber-

tau prangto, ist entblattert. Die Verganglichkait der jugendlichen 

Flille ware zu ertragen, wenn ni cht die Treue der Ge~iebten gewichen 

ware. Dann hatte man in dcr Ernte des blUhenden Frlihlings und reifen

den Somme r s mitsingen konnen . Das Sein ist aber nun bodenlos gcwor

den und das Herz sucht don Halt an der Statte, da in der Vergangon

hoit mehrmals die Treue des Nun- Treulosen ausgespro chen wurde . Die

se St1:itte biotot ni cht Trost und Bestandigkei t , sondern betont nur 

um so mehr die Leere, die ontstanden ist . Die bei der Linde Woinende 

mit dem Rosenband, vormals vom troulos gewordenen Goliebten erhal

ton , im Windo flattornd , bietct oin Bild dor hilflosesten Preisgc

gebenhei t . Die Liabo ist, vde dor Wind , "nicht irnmer best~ndig" 3 ) . 

97/ Die ... 
1) Gpf ., p . 678 . 

2) Taraba , W.F .W. Vergangenheit und Gegenwart bei Eduard Ivlorike, 

p . 64 . 

3) Vgl. "Lied vom Winde 11 (1828 9 Gpf . , p . 49) 
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Die Rosenzeit ist vorga.ngan und die cvrig0 Liebe bei den Menschen 

hat enttauscht. In der Unbestandigkoit der Liebe grlindet ihre Treu

losigkeit . 

Am 17 .Januar 1831 schr,~ibt Mariko an Vischcr, in seiner 

Arboi t habo ihn das Wort 1 ;;Der Mons ch hat sich ormordot';, wie oin 

Blitz gotroffen. Er habe hicr eine ~rRchoinung bczoichnGt gofuBden , 

<lie er nur bei sich vorhandon goglaubt habo. "Bei mir heisscn die

so sondorbaren abrupt on FlUs'tervvorte ' er war indesson gestorben 4 

oder auch ' ~duard war indosson gostorbcn ' offenbar hast Du den 

Zug nicht bloss orfunder., sondern erlobt 1
' 1). Das Verhal tnis zu 

Luise wird noch in der ~irklichkeit fortgesetzt, obschon die Lie

be zu ihr schon durchlittan ist. 

Zwar versucht 3duard noch den Schein aufro chtzuorhalten 

und sich und Luise zu Uberzeugon 7 dass sich noch nichts geandort 

hat . Zwar betont or,dass s ie versprochon haben einander alles treu

lich mitzutcilen - und b:Jkennt dann seine Unfahigkcit, seinen "Tu

mult" in "das stille Heiligtum" 2) von Luisens Seele hinliborzutra

gcm. Zwar trastet Luisens Liebe no ch in dor Zei t dor amtli chcm Un

torsuchung gogcn don Bruder Karl 3). 

Dennoch vorsi8gen seine Briefe, und wenn er wieder einmal 

nach einor Pause von droi Wochon schreibt, tcilt er Luise mit, or 

habe sich in oi nem Kr0islauf von Hoffnung und Verzweiflung befundcn 4) . 
98/ Er • •• 

1) Briefwechsol zwis chen Eduard Mariko und F . Th .Vischer, pp . 24- 5-
2) An Luise Rau, don 7 .Mtirz 1831; Seebass I , p. 267 . 
3) A.a.o ., p.269. 
4) An Luise Rau 1 den 3o.M!rz 1831; Soebass I, p . 272 . 
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Er hab0 geglaubt, si ch auf Opfsr gcfasst muchen zu mUssen . Auch 

Luisens GlUck erschieno ihm nun wogen der UngewiGsheit seiner Zu-

kunft zwoifolhaft . Er schiebt dGs Konigs Ungunst wegen dcr Exzesse 

des Brudors Karl vor, wenn or mittcilt, dass er 0 etwa ein Jahr" im 

Ausland arbeiten nochto. ~r tut dies im voll0n Bewusstsein , dass 

von Luisons Ents cheidung auf cinon solchon Vorschlag der Bositz 

ihror Pc,rson abhangt. Er sei "noch nicht zwoifolsfrei" 1) obschon 

er mit innigsten LiGbesbetouerungon versucht, Luise van ihrem 
1'!Grt flir ihn zu Uborzeugen . Dor moglicho Vorlust dor Geliebten 

lau(;rt noch immor hintergrUndigg 11]11i ch fasst ein Schauer bei dem 

unerhorten Gedanken dass wir - Luise l wir uns jemals wieder fremd 

worden konnten" 2) . ~~s seien auch 0 Stunden ruhiger Uborlegung 11 ge

kommon 11wo die Liebe Hand in Hand geht mi t der gntsagung" 3) . 

In don folgendon Tuionaten gabraucht er "eino einfache 

Brunnonkur mi t lJ.iollrnn" 4), besucht er Ludwigsburg , die Kindhei ts

statte, dio ihm das Innere von Schmorz brennon His st 5), und ver

sucht bei dor leiblichen Trennung von Luise eino goistige Kommu

nikationslinie mit ihr harzustollen 6) . 
99/ Als • • • 

1) A. a . O., p.274 . 

2) A. a . o ., p . 276 . 

3) A. a . o . 

4) An Luiso Rau, den 13 .Mai 1831; Seobass I, p . 279 . 

5) A. a . o ., p . 282 . 

6) An Luiso Rau , d0n 7. August 183 1 ; Seobass I, pp . 295 und 296 ; 
den 22 . Januar 1832; Seebass I, p . 3o9 . 
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Al s endlich auch von Luisens Seit o Zweifel ausgesprochen 

w•Jrden 1), vcrfallt er in et v,as, was wir bei ihra Liebesrhetorik 

nennen dlirfen 2) . Ihm fange das Horz an zu zittern und zu bluten, 

wenn er denken mlisste , "Du war st durch meinc Schuld zuweilen irre 

an mir geworden ••• " 3). Die Ana logic mi t der Si t_uation im eben 

voll endetcn Romanist unverkonnbar . Er ges t eht , dass sein Herz ihn 

bi sh0r habc vorsaumon lassen, die aussern Zcichen immer zu beob

achton . 

Im Februar 1832 bcsch~ftigt sich Morike mit der Uberset

zung einos l atc ini s chen Kirchenvers es , "Je su bonigne t" (1832; Gpf , , 

p . 125) 4), der auch in ahnlichor Form in don Roman aufgenommen 

wi rd . Gorado zu dom· Zeitpunkt, da Mariko wiodor s chmerzlich cmp

findet, dans ihm die Liebe i m menschlichen Bereich ontschv1indet , 

fragt er si ch, vvi o cs mi t seinem Vorhal tnis zur evvigen Liebe Je~u 

Christi stchG , Das Herz hat in so inem frlihcrcn Vorhaben, sich dem 

chri s tl i chcn Liebcsfeuer zu widmen, versagt . Es wird si ch seiner 

Treulosigkeit bewusst, als die hinausziehende wcltl icho Li ebi:J nur 

Leero, Ka l te und ~rstarrung hintorlasst. Der hinsichtlich dos 

chrint lichen Liebasfeuers treulos gewordene Mens ch empfi nde t gei

st i gen Bankerott aber auch die kosmische Einsamke i t , da er s ich 

von dcr menschli chen sowie von de:r s ottlichen Gemcinschaft ausge

s tosson filhlt. 

Die Briefe enthalten nun Philosophi c Uber Liebeswohl 

und - 1.Vch , IClagen Uber Rheumatismus, Versuch0, c ine sympat h ise.he 

loo/ Verbindung •• • 

1) Er wahnt i m Brief an Luiso Rau, den 17,Februar 1832 ; Seebass I, 

p .314. 

2) A. a . O. , p . 315 

3) A. a . O. p.316 . 

4) Vgl. An Karl :Morikc , den 22 .F obruar 1832 ; Scebass I, p . 317. 
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Vcrbindung mi t Luise zu behalt1:m, tiofe Melancholic Uber verf'ehlte 

Vorsuche 11 die massigste Pfarrei in einer monschlichen Gegend" 1) 

zu crworben, das Gestandnis, dass Luise ihm ein Schutzgeist sei~ 

aber dio echten Liebesbeweiso wcrdon irumer spar licher . Immor mchr 

ontzioht sich der Dichter der Welt und der weltlichon Liebasg0moin

schaft. 

Im Gedi cht "Vcrbbrgenh0it 11 (1832; Gpf. , p.94) wird diesos 

Thema aufgonommen~ 

Lass , o Welt, o lass mich sein 

Locket nicht mit Licbesgaben , 

Las s t dies Herz alleine haben 

Seine Wonne, seine Pein ~; 

Der junge Morike v8rmocht,3 das Leiden an der Verganglichkeit noch 

in die Magic des Traumas aufzulosen, da er die Wirklichkeit noch 

ni cht verstand. In seiner Sp~tzeit wird Morike den Schutz i n den 

bleibendon Dingcn suchen. Nun, in der Uborgangszeit, ist der be

trachtende Abstand des Alters noch ni cht gefundon und das allzu emp

fangli che Gemli.t kann das Zuviel das ihm aus dor Welt entgeg:,mkomr:;t; 

nicht mehr 0rtragen. Darum v0rzichtet das Herz nun scheinbar voll i z 

auf die Welt. 

Das Herz, der Ort der Liebe zur Frau wie zu allom Erschaf

f enen, vorschliosst sich in der Verborgenheit aus einem Ubermass an 

Liebe . Die trUben TrE!.ncn und die plotzlicb "zUckende " Freude im ei

genen Innern sind unentbehrliche Komponcnten seines Di chtert ums . 

Bs gilt, sich erneut zu der i n dor eigenen Brust erfahrenen Wonne 

und Pein , zu dem "verzEi.rtelten Gang des eigenen innern V{esens" zu 

bekennen . Diese Innenwelt ist dem Erlebenden bGkannt und trotz 

lol/ seiner ••• 

1 ) An Luise Rau, im Sommer 1832; Seebass I, p . 376 . 
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seiner Wande lbarkei t bGstandig . In der Aussenwolt hat dio Liebe ihn 

verlockt und ihm in ihr0r Verganglichkeit ihre Treulosigkeit offGn

bart. 

Es ist dGshalb vorstnndlich, dass die Liebe zu Luise mehr 

und m0hr den Charakter eines asthetischen Spiels annimmt, zur Lie

be um dor Liebe selbst willen wi rd. In der liebcvollen Auslibung 

dar Kunst spi0golt dio wel tliche Liebe sich, ist sie aber ihrem 

wahron Charaktor Gnthoben und kann in Schmerz und Lust durchko

stot wc,rdon . Ein0 Haltung der Entsagung de r Welt gegentiber festigt 

sich l angsam bei Morike und wird durch die Auswirkungen der poli

tischen Umtriebe dos Bruders Karl und die g0ringen Auss i chten i m 

BGruf vcrti 2ft. !fohr und mehr erweist sich Morike als unfahig, 

sich den Anforderungon des t1:tglichen Lebens gowachsen zu zeigen . 

J ede bindende Vorpflichtung, jeder aussere Zwang war ihm 

gr undsatz l ich und immer zuwider, denn er bedurfte de r ungestorton 

Ruhe, um sinnond, traumend oder spio l end seine s chopferische Stunde 

or warten zu konnen . Weil er in orster Linie Dichter war und scinem 

inneren Gcsetz zu folgon hatte, konnte e r der Geliebten nicht in 

allem das sein, was sic or wart on durft o 1) . Sic war die Behauste , 

Einfacho, auf warmc Nahe Angewiesone , und sp11rte mit Bangen auch 

das andere in ihm, das Ewig- Fromde 9 Undurchsichtige, Abwesende, 

das ihn i hr oft unheimlich machen musste. 

In den praktischen Beziehungen zu Luise ist Morike nicht 

von einem gewiss0n Egoismus freizuspre chen . Er war bercit, ihren 

Wlins chen hinsi chtli ch seines Berufs und seine r Eins tellung zur 

lo2/ Welt 

----------- -- --- ----- .~---------------
1) Gri llpar zers 11 Sappho" klingt am 

"Won Gotter si ch zmn :;~igentum orlosen II 
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Wol t nachzulcori1!',18n "sovi:::il cs ohne ZorGtorung (seines) oig8nen 

3G lbst moglich" sei 1). Anderorseits war er nicht imstande, ihr 

seinorsci ts eine StUtze zu soin. Die gostorbeno Schwester Luise 

konntG eino mlittGrli ch- Uberlegone Rolle sr,iolun, die Vorlobte Luise 

konnte es abor nicht fertig bringen, ihm Mutter und 11 Schutzgeist 11 

zu s3in . Dazu hat Mariko seine oigone Kompliziertheit auch bei an

dorn vorausgosotzt und selbst die einfachc Luise wurde ihm zum un

erschopflichen psychischen Problem. Es ist verst~ndlich. dass Lu

iso endli~h ungeduldig wurde und ihrorsoits zu zweifeln begann, ob 

er Uborhaupt oine Pfarroi bekommen und sie zur Frau haben wollto . 

Morike ahnte Luisens Misstrauen schon, bcvor es brieflich 

2-usge::,pr ooh,:m wurde . FUr ihn war die wahre, ti ef empfundenc di chtG

risohe Liobo schon zu Ende . Die Bindung an Luise hatte ihm Befrei

ung von seiner zwischonmenschlichen Einsamkoit g,ebracht, doch nun 

flihl to .:::i r sich vviede r da hinoin nverbannt 11
• Ylieder musste er orle

ben, ,;fio b0grenzt, wio fragwlirdig menschliche Bcziehungen sein kon

r1en . Sich einem ander_:in Menschon mitzuteilen musste ihm nun folg

lich unmoglich ers cheinon. Deshalb zog er si ch mehr und mehr in die 
0 Vorborgonhei t" dos eig0:::1311 L'll1Gr11 zurUck und suchtG dort Geborgen

hoi t . 

lo3/ J)as ••• 

1) An Luise Rau , den 17.Juli 1830 , Seebass I , p . 229 . 
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Das zum Teil iro Roman aufgenornroene 11 Gobet 11 (1832; Gpf.,p . 

127) 1) zeugt von dor Suche Uber dio Stufe dcr Entsagung hinaus 

nach dem Eerei ch des Gottli chon . Das S0lbst hat beroits cntsagt und 

sucht nun einen neucn Halt im domlitigen Gebot zu Ginem owig stand

hal t-..mdcn und sich dos zorschlagenen !l,mschon orbarmend:m Gott. 

Der Dichtor T!orike hat wonig Verh~ltnis zur Thoologie . Wonn ar also 

vrie hier Schutz bei Gott Rucht, so h1.=tngt das nicht mi t d8r Lehre cl.es 

Christontums zusara,--:ion , sondcrn mi t dcm eigoncn ::;;rlabcn . Freude und 

Leiden im irdischen Das .Jin Y,ordcn von Got t gelenkt . In d0r Liebe 

des Herrn und in der von Ihm gcschenkten Gnadc .. dGs .Masshaltens 

weiss dcr Jrlebende sich im Hier und J otzt noch geborgen . 

Dor "Kirchcngcsang; 1 "Zurn nouon Jahr" (1832/33 ~ Gpf., p. 

117) 2) fUhrt in d0r ersten Stroph0, die auf Horikes zuklinftige J~nt

wicklung hinzudeut cm scheint, die vorbehal tloso Anerkcnnung der 

Allmacht Gottes noch oincn Schritt weitcr: 

lo4/ In ihm • •• 

1) Die zweitc Strophe des GGdichts wurde Gr8tmals gedruckt im "Hol

ton" als Agnesens tforgcmgGbet (Gpf . , p. 778) . Koinc frUhcre Rs . 

ist bishor aufgefunden worden. FUr die :Gntstehung der erstan 

Strophe, dio erstmals in der zwciten Gcdichtausgabo (1848) ge

druckt vmrde (vgl. 11lc . I, pp . 469, 470) und f'ilr die keine datier

tc Rs. frUher als 1843 bost3ht (vgl. Koschlig, p.225), ist k0in 

Datum festzulegcn . Folglich muss Koschligs Anm. (p . 224), dieso 

Strophe s0i 1832 entstandGn 1 als fragwUrdig crschoinen . 

2) Zur Entstohung vgl. auch Kos chlig,M. , Morikos Ncujahrspre

digt , p . 23 . 
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In ihm soi ' s bogonnen, 

Der Monde und Sonnen 

An blau3n Gozelt cn 

De s Hi mmel s bGwogt. 

Dana ch wird dcr Ge::iang zu :-:: i nem ganz IJGrsonlichon Go bot g 

Du, Va t or, du rat e 

Lenke du und wcnde 

Horr , dir in die Rando 

Soi Anfang und ~ndo, 

Soi alles ge l egt ~ 

De r Einzelme ns ch, dem wic frUhor dor Vcrsuch zur licbevollen Hin

gabe an cin monschliches Du wi edcr e inmal misslungcn ist, findet 

Ruho in dor Ergebenhoit in das Walt on eines unwandelbarcn Gottos . 

An dcr Gronze von ver g~nglicher Liebe , von Tr eulosigkeH 

und Tod ont s t ehon di e wani g~n r eligiosen Gcdi chte dieser Zeit. Sie 

w~chsen aus erschUtt ornde r Eins amk:eit . Der Di chter fUhlt sich von 

dor Aussenwclt in die Gronzen seiner Innenwclt zur Uckgewieson , und 

sowoit er no ch nicht die Verbindung mit dem Erhabenen gefunden 

hat, bleibt er Wanderer zwischon zwei Wolteng dem Ewigen und dem 

Irdischen. Die kosmis che Einsarnkeit fUhrt zu dcr Realit~t Gottes hin . 

So ri cht ot si ch auch Morikes uners chopfli chc Liebossehnsucht auf 

Gott als die Er fUllung aller Liebe . Das mens chli chc Herz findet 

nach der jahr elangcn ruholosen Bowogung zwis chcn Bezauberung und. 

~ntzaube r ung , zwis chen bostandiger Gogcnwart und cntgl e i tende r 

Eri nnor ung, zwis chen ewigor Treuo und schi cksal hafter Troulo

sigkoit , den Tros t i n Gott, der aus Tod und SUnde r ettet und be i 

dem Li ebe und Trcuc fUr immor oins g0worden sind . 

lo5/ Morike ••• 
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Morike orlabt abGr noch so bowusst und ist noch so men

schennah? dass die Losung des Vorlobnisses am ~nde des Jahres 1833 

ihm 11 eine fUr (sein) ganzes L0ben wichtigc Katastropho" 1) wird. 

Der Trost 9 den er in dGr li0bovoll0n AusUbung der Kunst und in 

Gott gofunden hat , versagt anscheinend . Nach dem Bruch glUhe er 

noch "in ein0r Art von ficbrischer Bowegung unter oinor nasskalten 

Docko von Eisn 2) . i.'ionn Moriko spat,~r auf Hartlaubs .Bi tte ihm 

soine B·ci2fc an Luise zur Einsicht schickt, schrei bt eri 11 Sie sind 

ihror Natur nach ziemlich ointonig . Nur wirst Du daraus sehon, 

dass ich das Im.dchen unsti.glich liobte. Es ist dosfalls auch nicht 

oin falschor Hauch darin; sonst waron sie lang0 ins Feuer gcwor

fen . Es s chwindelt r.1ir, v1cnn ich hincinblicko und denke, wir sind 

auseinandor'! 3 ). 

Das Gcdicht 11 Lebo wohl " (1833:; Gpf. , p . 43) zeigt wie tief 

er betroffon war~ 

LebG wohl ! - Ach, tausendmal 

Hab ich mires vorgesprochen, 

Und in nimmersatter Qual 

JI.ii r das Herz dami t g0 bro chen. 

Nach dioscm Gcdicht kommt dio lyrische Produktion Morikes fUr 

mehrore Jahre zum Ruhcn . 

1 ) An Vis cher, den 2o . Dezam~er 1833:; Seebass I , p.401. 

2) An Vischer, don 2o . Januar 1834; Seebass I , p . 404. 

3) An Hartlaub, den 19 . Dezember 1837; Seebass I , p . 438 . 



"MALER NOLTEN": DAS JUGENDBEKENNTNIS 

Ml:5rikes "Maler Nolten 11 erschien im Ja.hre 1832 . In sp5.teren 

Jahren unternahm der Dichter eine Uruarbeitung , die er nicht vor 

seinem Tode zu Ende fUhren konnte und die 1877 unter der Redakti on 

Julius Klaibers verl:5ffentlicht wurde . Der vorliegendcn Deutung 

wurde die erste Fassung zugrunde gelegt , weil die Handschrift der 

zweiten Fassung nooh nioht veroffentli cht worden ist 1) und deshalb 

ein Vergleich mit Klaibers Redaktion hier noch nioht moglich ist. 

Die erste ~assung folgt unmittelbar auf Morikes Jugend und zeich

net sich deshalb durch ihre Frische vor der zweiten Fassung aus. 

Wenn Vischer an Morike schreibt:"Die Novelle hort in ihr-

em Verlauf mohr und mehr auf, einG KUnstler- Novelle zu sein •• , 11 2),hnt 

er rocht ; aber das bcsagt nicht, dass Nolten ebenso gut kein KUnstler 

h1itt e sein lconnen. In enger cm Sinne ist der "Maler Nol t en 11 ein 

KUnstlorroman, aber er s chliesst sioh auch, i m weiteren Sinne als 

Entwicklungsroman aufgefasst, an GoGthes 11Wilhclm Me i s ters Lehrjahre 11 

an. Dass er nioht 11 eincn listhetischen oder auch nur l ebensphilo

s ophischen Roman 11 schroi ben woll te 11 etwa nach Art des Wilhe lm 

Me i s ter" betont Mariko s e lbst 3) . 

Zugl oich ist der " aler Nol t en 11 auch ein Bekenntnisroman. 

Parallcn zum Leben M~rikes sind unverkcnnbar, obschon die wirk

lo7/ lichen• •• 

1) Sie bofindet sich im Schiller-Nationalmusoum, Marbach a . N. 

2) An Morike, den 3. November 1830; Briefwechsel zwischen Eduard 

M'orike und Friedrich Theodor Vi s cher , p . 3 . 

3) An F .Th, Vischer, den 3o. November 1830; Sccbass I , p . 252 . 
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lichon GcschGhnisse kUnstloris ch umgostaltot sind. Herbert Meyers 

Wort darf hior goltom "Horikos gosarntc Dichtung enthalt so gut wiG 

nichts, wa3 or nicht selbst erlobt hlitte, andGrorsGits aber nichts 

genau so, wia Gros erlobt hat. Soina schopforischo Phantasie und 

soino Kraft der Umformung uncl V .::rwandlung vorwohrcm oindeutigo Schllis

so -van dor Dichtung auf J.as 1 .-.,b;:;n•1 1) . Doshalb ist Vorsicht bci do r 

AuswGrtung der Tatsacho gobot on 9 dass Pors onGn aus dem wirkli chGn 

Leben als Charaktorc i m Roman l ortlobon . Die BozUgo zwischen don 

P:::Jrsonon dos Romans und donon aus l\Iorikos Umwclt s i nd ni cht zu verken

nen , z . B. Elisabeth - Maria J~oye r; Agnes - Kl~rchon Nouffer, Luise 

Ra.u 9 Nolton 9 Larlrnns - Horilrn, Bauor,Waibling0r . l!Ji:in Tag aus 

1Tol terns Jugendlebenn onthal t Anklang~ aus Eorilrns Jugendzei t in 

Ludwigsburg 9 boi Nol tens Kirchhofbusuch v-re ist die OrtsbGschrei bung 

auf PlattGnhardt und Luiso hin, di e Kircho seJ.bst auf Bornhausen und 

Kl archen 9 Mor i kes Bosorgnis um Lui3o 9 nsoin kranlrns Kindchcn" , das 

eincm 11Unfall !1 mi t ihron 11 lJ..:Jrven11 gchabt habo 2) , ihr Talent zum 

Klavier spi elen und Singen 3) und violo andero Zliga finden ihron 

1Niderklang in der Gestalt Agncsons im Roman . Al les in allem kann 

d3r Roman a l s eine Vordichtung des oigcncm JugondcnlobGns Ti!Iorikes 

aufg0fasst warden . 

Aber noch mohr~ der Romanist auch Bokonntni s des reif

gowordonen Mannas 1 Gin Bck::mntnis das viol tiefer goht als die 

oborf l ~chli chcn ZUge, die der Dichter aus sGincr Jugendumwelt ge

borgt hat . Er schreibt selbst, dass g n •• • wonn auch der Ges chich

t e (und diese ist die Hauptsacho) c ine tieforo Idee untorliegt , 

108/ solche ... 
1) Meyer, H. Eduard Morike, p . 22 . 

2 ) An Luise Rau , den 2o . Mai 1830; Seobass I , p . 214 . 

3) An Lui se Rau , den 28 . Dezomber 1829; Seebass I , p . 171. 
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solche nur angodoutet 1 ni cht abor ausg0flihrt werdon muss • •• Der 

Lese r se ll zu manchem ange r eizt warden, or se ll si ch die zerfahre

non Lichter sammeln? ich abor lasso den ro ten Faden nur zuwai l en 

und kaum hervorblickon. 11 1) Aufgabe dieser Untcrsuchung muss es 

sein? dieser "ti efer.3n !dee " nachzusplircm? "den roton Fadon 11 zu be

s timmon , horauszuhobon und zu verfolgen . 

Unter den ve r s chiedenen "araboskenhaften Einlagen" 2) des 

Romans ? die a llo in die Vergangenhoit zurlickweis en , und die dazu 

dienon sollen? don Leser zum besseron Vor st andnis der Vorgange zu 

flihren 9 befindet cich ein Stlick untor dem Namen 11 Ein Tag aus Nol

tens Jugendlebcn'1
• Die Ges chi cht e ? we lche Nol ton am Anfang ihrer 

Bckanntschaft dem Froundo Larkens anvort raut hatt0, wurde van die

sem s chriftlich festgohalten und spator dem Bildhauer Leopold zum 

Les en mi tgegeben . Sie vtirkt im Ganz en des Romans als die exposi ti

onelle 2pi sode , die nach Form und Inhal t selbst~ndig ist und mit 

Re cht eine nKlmst lerberufungsnove lle" 3) genannt warden darf . Sehr 

wahrsche inlich i st, das s die Episode zuerst als selbstandige Novel

le konzipicrt und niedGrges chrieben wurde . Schon im Jahr 1827 war 

W.Srike ents chlossen 0ine Arbei t vorzunehmtm, die z-3ig(m soll te, dass 

er auch als Schriftsteller Fahigkeiten hatte 4) . Im Jahr 1828, a l s 

der Dicht e r sich mit dem Maria- Erlebnis beschaftigte, fand der Zy

klus, der de r Jugondepi s ode in vielem v0rwandt ist, seinen Nieder

schlag . 

Di e Vcrmutung, Morike ha.be zuerst die Novello ni cder ge

schr iobon und habe spgt er, als e r den gr5s scren1 tragischen 

lo9/ KUnstlerroman 

1) An F . Th . Vischer , don 3o . Novomber 1830; Seebass I , p.252 • . 

2) Wiese , B. von . Edua rd M5 rike 1 p . 181 . 

3) Vg l . Beck , A. Peregrina , In gEuphorion . 1953 , Bd . 47, p . 216 . 

4) Vgl . An Charlotte Moriko, im Novomb0r 1827; Seebass I, p . loo . 
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Klinstlorroman konzipiorto 1 oingeschen , dass dio Episode als Ansatz 

dienen konnto, lasst si ch wohl nicht orwciscm. vfonn wir aber den 

l etztcn Satz de r .~pisode gonau bctrachton, erscheint os wohl als 

mogl ich, dass oino Vorwandlung dos Schlur:;sos zu solchem Zi(,l statt 

gofun~en habon konntog Die spa.tore Bokanntschaft Theobalds mit der 

Kunstwolt in Rom und Florenz llvermochton don Grundton jcner frUhe

r cm ,~indruckc nio vollig zu vordrangon, dcnon mystorioser Charakter 

zunachst in der Idee dos Christlichen oinc analoge Befriedigung 

fand 11
• Und dann~ "Slisabothen hat or nie wi 0d0r geschen" 1) . 

Hatte irnrikc irg:mduol chon Grund, die Jugendcpisodc als 

Exposition und Ansatzpunkt dienon zu lassen? War hier schon cine 

"ti ofore Id.Jo " aufgenc:nmen die der Dichter im Roman entfalten woll

to? Das StUck sclbst darf hiorauf eine Antwort geben. 

Der junge Knabe Theobald machto cinmal mit soinor Schw0-

ster cinen Ausflug auf eino hoch gogon eincn Berg gelegenc alto Ru

in3, den Rohst ock. Wahr.:md die Kinder durch verfalleno mium0 und 

Ubor a lto Graben gingen, vcrloren sio sich froiwillig . Eben als cli 0 

Schwoster mit der Dntzifferung einer unverstandlichen Inschrift b~

schaftigt war, vvurdon ihr die Tone oines wei blichen Gesangos wah:r

nehmbar . Der Gosang vvar roizend, "den schwermlitigen Klangon ein,.,r 

Aolsharfe nicht unahnlich" 2), bewogte die Hor0rin zum Lacholn und 

Schaudcrn und schicm sich boim Schweigen dom Raunchen des Windes 

und der verlassen0n Atmosphare der Ruino anzuschliessen . Als der 

Bruder h0rbeigo0ilt karn und berichtote 1 dass nein0 Gestalt in br au

ner E'rauenkli::idung und mi t v orhlill tem Haupt" beim "vorschUtteten 

l l o/ Brunn<m •• • 

1) Gpf ., p . 611 . 

2) Gpf . 9 p .586 . 
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.Brunncn" 1) sitzo , onts chloss on sie sich die Person genau0r zu 

bGsohon und anzurcdcn . 

Als die Zigounorin di G jungen Leutc mit grossen und ru

higcn Augon ansah und bcgrlissto, wurde Theobald ohnm~chtig. Sp~

t cr orkl~rte ThcobalJ dcrr. ZigounormadchGn seino Ers chUtterung: 

fl ••• als ich Duch ansah , de war Gs, als vorsank ich tief in mich 

so lbst , wio in eincn Abgrund, als schwindolte ich, von Ti0fe zu 

TiGfo stUrzend, durch allo die Nacht o hindurch, wo ich Euch in 

hundort Traumen geseh~n habe , so, wio Ihr da vor mir stohet; ich 

flo g im ?iirbGl hGruntor durch alle die Zoi trawne meines Lebens und 

sah mich als Knabon und sah mi ch a ls Kind neben Eurer Gestalt, so 

wie si -; jotzt wi oaor vor rni r aufgericht et ist ja ich kam bis an 

die Dunk0lhcit, wo meinc Wiego stand, und sah Euch den Schleier 

haltGn 1 wolcher mich bed0ckto: da verging das Bewusstsein rnir, ich 

habo violloicht lange go s chlafon, abor wie- sich meine Augen aufhoben 

von zelbor, s chaut ich in die Buri gen, als in oinen unondlichon 

Brunnen, darin das Ratsel meines Lebons lag" 2) . 

Von hi cr aus spannt si ch oin grosser .Bogen zurUck in die 

or aton Julitago dos Jahros 1824, da Maria Meyor wieder in TUbingen 

auftauchte. Im .BriGf vom lo.Juli an Luise, di e Schwester Morikes , 

3) orzahlt Ludwig .Bauer wio ihrn dor Freund se ine Liebe entdeckt 

h<L tte~ 11 ::Sduard flihrte mir dio Gestalt seinor Maria herauf. Mein In

norst0s erbebto , allo Gr linde meinos ~osons standen aufgoschlossen 

vor rJir da .!faria, die ihrn das R~tscl seines Lobens aufgegcben und 

g0 lost hattc , 1faria ist auch dcr orNachtc Traum meiner Seele" 4) . 

111/ Es • •• 

1) A.a.O . 

2) Gpf . , p.588 . 
3) Erstor vollst~ndiger Abdruck des .Briofcs bei Carnrnerer . 

4) Die Hcrvorhcbungcn sind vorn Vf . 
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Es ist wohl denkbar, dass Morikc nach dom Todc der Schwe

st e r Bauers Bridf aus dom Nachlass zu sich gonomrnen und Ylendungen 

dar~us Ubcrnomman hat. lichr wahrschcinlich ist, dass wi r in den 

Wort_;m des Froundos Bauer, der damals in TUbingen in innigster 

Goistos- und SoGlcme;emoinscha:ft mi t Morike vGrkehrte, das ursprUng

licb.e Bckonntnis Morikcs vornehmen. Wichtig ist abcr vor allem, dass 

dor :i)ichtcr sochs bis siG:ben Jahro nach dem Briefc Bauers noch dem 

jungon Uolt on jenc flir clGn Roman massgobondon Worte in den Mund 

lcgt; "das Ratsel moincs Lcbens 11
• 

Hieraus ist os klar, das s dor Roman in dcr Jugendepisode 

zvmr nicht durchaus biographische Wirklichkci t v0rdichtet, absr es 

ist auch nicht zu Vt-, rkcnnon, dRss ihm, ka.um odor wcnig verwandel t, 

die -~rapfindungen und ticfston ·2::rf'ahrungon "Morikes aus seiner verhang

nisvcllen Bcgcgnung mit Haria Msy0r zugrunde liegcn. 

Mariko bclasst es abar nicht bei der Vorstellung dcr Tie

fe und des Hinab in don Urgrund des eigoncn Wos cns und Lebens, die 

or syrnbolisiert in den Augen der Zauborin , welchc erst gleich 

ndunk.Gln Sternen11
, und spatcr gleich oincm "unendlichan Brunnen" 

sind , in dem ndas Ratsel (seines) Lebensn 1) geborgen ist. Holten 

sieht auf einmal auch die oigone im1ore Viel t ganz klar und sein 

Schicksal wi r d ihm offcmbart ~ 11 :Ss war, als erleuchtcte ein zauber

haftes Licht die hint crston Schachtan seiner innercn Welt , als 

bracho der untcrirdische Strom seines Daseins plotzlich laut rau

schend zv seincm FUsson hervor aus dor Tiefc, als wE!.re das Siegel 

vom Eva.ngelium seines Schicksals gesprungen . 11 2) 

112/ Der ••• 

1) Gpf. , p . 588 . 
2) Vgl. Gpf., p . 610. FUr "Scha cht on" ist bei Gpf. 11 Schatten11 ge

druckt. 
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Der Angcnblick, in dem dcm Jungen das Idol seiner Jugcmd, 

v-;i~ cs ihm nach manchen Bosuchcn des unwiderstohlichon Gcmaldes 1:mf 

der Dachkamrnor bckannt g.:iwo rden, labondig begcgnctc, loste bci ihm 

diese BmpfinJ.un6 cn aus. Doshalb musstu na,cr Moment, worin das Wun

dcrbild ihr:i l obcndig onte0gontrat, cin ungchcurer und unausloschli

chor soin" 1). 

Nachdcm Thco9ald aus S3in ~r Ohnrnacht erwacht war , schloss 

er unter don ~uinel'). cin "soltsames BUndnis" rnit der nouen doch alten 

Freund_in, "ein gogcnsci tiges GelUbdo dcr gcistigst en Li ebo ••• dercn 

gehcipmisvollcs Band, an oinu wundcrbare Naturnotwendigkcit ge

knUpft9 bc:idc GcmUtor, aller IT:ntfernung zurn Trotz0, auf irnrner ver

einigcn sollt-3" 2). 

Was wfl.r damnach I.Iorikcs Absicht mi t dcr .~inschal tung dioscr 

Episode und wie vcrMil t sic sich zum Gehal t des Ganzcn ? Wenn 1fol

ten dor Zigounerin Elisabeth bcgognet, glaubt nr in den Urgrund sei

nes Woscns hinabzusinkcn, i n die cigmrn Vorzci t, und die Augen dos 

Madchons w~rden ihm zum nun<:mdlichon Brunnon", darin er "das R!itsel 

(seines) Lcbons" zu cntdockcm glaubt. Ds ist ihm, als wlirden ihrn 

die "hint erst on Schacht en seiner inn,ffcn We lt" 3) erl,mchtet . 

"Schachton" ruft das rnohrfach von Horiko B'obrauchto Bild von den 

ticfgelegenen Urmetallcn aus denen das Gold dor Poesie ~chimmcrt 

horvor . Plotzlich komrnt cs ihm vor, als brachc de r 11unt0rirdische 

Strom seines Daseins •• • plotzlich laut rauschcnd zu seinen FUsscn 

113/ h0r~or •• • 

1) A. a . O. 

2) A. a . O. 

3) Gpf., p .. 610 . 
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hervor aus dor Tiefe" 1) , und w~re das Buch seines Hcils ihm er

offnet . Die Begegnung wird besiegelt durch "ein gegenseitiges Ge

lUbde der geistigsten Liebe " und das geheimnisvolle Band soll die 

beiden GemUter "auf irmner vereinigen" 2) . 

Ist das Blindnis Theobald Noltens mit Elisabeth ni cht als 

Symbol fUr das Leben aus dem Urgrund des eigenen Wesens zu verste

hen? Und offnet ihm die Begegnung mit Elisabeth nicht den Blick 

fUr eine solche M15gli chkeit? Muss es nicht fortan Noltens Berufung 

sein standig in den "unendlichen Brunnen 11 daraus "das Ratsel (seines) 

Lebens" ihm entgegenschimmert, hinunterzusteigen? 

Die Begegnung mi t dem "ratselhaften Wesen 1
' bewirkt fUr den 

Knaben eine Entscheidung: " ••• der Trieb zu bilden und zu malen 

ward jetzt unwiderstehlich, und sein Beruf zum KUnstler war ent-

114/ schieden ••• 

1) A. a . o . 

2) A. a . O. Reinhardts Wort (Reinhardt , H. M~rike und sein Itoman "Ma

ler Nolten" , p . 79): "Es ware ganz verfehlt, den Roman, von die

sem Schwur ausgehend, moralisch erklaren zu wollen , etwa nach 

dem Problem der Untreue . Solche Fragen standen Morike durchaus 

fern" , l~sst vermuten , dass ihm trot z mancher tiefgehender Aus

sprache Uber das Wesen des Romans die wahre "tiefere Idee" ent

wichen ist . Reinhardt sieht wohl eim 11 \1enn Nolten Elisabeth 

die Treue bricht, so wendet er sich von sich selbst ab und sucht 

seine Natur zu verandern;" , aber vermisst dabei, dass eben in 

der Untreue gegen sich selbst das Grundverbrechen Noltens ge

legen ist . 
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schioden" 1). Die BerUhrung mi t der h.:nrlichon Kunstwel t in Rom 

und Florenz, StadtGl'I die er als junger Ktlnstler besuchte, vermochte 

"den Grundton joner frliheren EindrUcke nie vollig zu vcrdrangen ••· " 

2). 

Wio ergaht es dom jungon Maler irn weitcren Leben? In die

sem 2rlobnis an dcr SchwelL: des Manncsal tcrs wird os ihm vcrgonnt , 

in den Urgrund seines Wcscns hinabzusteigen und desscn Tiefe und Ge

ha,lt zu erfahron . Er W8iss nun um soinen Ursprung und um die Mog

lichb, i t eincs Lebcns aus di0sem - " • • • sein Beruf zum KUnstlor war 

cntschiaden" . Maler ist er dann auch gowordcn. Ist er aber als er

v<?a chsonor KUnstlcr jcncm Urs1) rung trau gcblicben ? Huss es nicht 

als :r.mrik,1s Int ention vurstandon werdcn, den Endpunkt dcr Episode als 

~nsatzpunkt fUr don grosseren Roman zu georauchen und ihn im Licht 

der F'rage zu cntfalt 0n , ob d0r zum KUnstlcr or.rnckte JUngling der 

B0rufung und dcm darin entdeckten Urgrund seines Wosens auch als 

Hann in der "Wol t'' tr,m gebli 0. bcrn sci ? 

So gcsehen, wi rd das 1 0UrthcmaH des Romans "das Problem dJr 

Trauc gegcn si ch sclbst, g0gon den tiofst8n Wcscnsgrund" 3). Der 

KUnstlcr wird nach dem erweckendcn Erlcbnis in die Welt hineinge

schickt und auf die Probe gestellt. Lcbt er als Berufoner aus dem 

Urgrund seines Wesens odor Ul.sst ar sich van der Auss enwelt bestim

mon ? Die von Hildegard Emmel vortrcteno Auffassung , das "Thema" dos 

Romans handelo "von der Unbestlindigkeit der Liebe und der Vorgang-

115/ li chkei t • •• 

1) Gpf . , p.610 . 

2) Gpf., p . 611. 

3) Bcck,A . Perogrina. In:Euphorion . Bd . 47 , 1953, p . 216. 
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lichk0it dGs LiebcsglUcks" 1) muss deshalb als sekund~ro Variation 

eines solchon "Urthemas" botrachtot warden . Denn erst wenn der Mons ch 

gcg:m dGn eigonen Wescnsgrund VGrstosst, macht er sich das Leben und 

die Bcziohungen zu andcran Menschen unsichor . 

In Bauers Brief an Luise M:orike wird Maria als des Freundes 

"wanderndes I ch 11 un<l. :ils 11 die Poesie" bezcichnet . In domselben sym

bolischen Sinnc darf die Gestalt Elisabeths in d~r Jugendnovelle go

doutot werden. Die Begognung mit ihr und die Entdeckung des inner

stan 'Nesensgrundes, der i::i soinen 11 hintersten Schachtcm" Sch!!tze of 

fenbart, die bishcr vorborgen waran, muss als Theobalds BGwusstw0rden 

seiner Bcrufung zum KU.nstl0r, zum Nur- KU.nstler- Sein, vcrstanden wer

den . Als Mann ist Nolt en auch KU.nstlcr, nicht. a bar Nur- KUnstler. Er 

st robt danach, in die Welt mit ihrcm GlUck , ihren menschlichen Bin

dungen und ihrem Besitz aufg8nommen zu warden . Er versaumt die "Auf

opforung allcs :Sos itzos" zu vollziehen, don Verzi cht auf Trost und 

auf alles "vroran sich de r gomoine Mensch anklammert" 2) zu leistcn. 

Die Cinsamkoit, die nur durch die Besitzlosigkeit in der Welt orlangt 

wird, dor stiindigc und nati.irlichc Verkohr mit dom oigenon Vlcsensgrund 

ist ihm in seinem Worbcn um die \'fol t mi t ihran "Licbesgaben" 3) ver

lor cn gogan3cn . 

Die Frago stollt sich: kann Nolton in einer Lebensordnung, 

die als "objoktiv" be zeichnot wcrden darf, den Forderungon eines 

116/ subjektiven • • • 

1) Emmel , H. Morikcs Pcr0grinadichtung und ihre Beziehung zum Nolten

roman, p . 52 . 

2) Ludwig Bauers Schriften, p.XIX . In Bauers Wort Ubur die "achte 

Dichtkunst" in dem Brief an seine Braut vom 28 . Dozomber 1824 

glauben wir don Freund mitzuhoren . 

3) Vgl. 11Verborgenheit 11 (1832; Gpf., p.94 . ) 
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subjektiven Urgrund0s treu bleiben? Kann dGr KUnstler, selbst wonn 

er cs wi l l, aus s0inem Urgrund allcin leben, ja, selbst sich seines 

Urgrundes immer bcwusst blciben? Wie dom auch sei, ob Nolton ~in

fach seine Pflicht vcrsaumt hat oder ob dio Entfremdung schicksal

haft bedingt ist, jedenfalls bloibt er seinem innersten Wesenskerne, 

so inern einst offcnbart cm Urgrund, nicht treu. 

Dadurch, dass der Mens ch treu zu bleibon vorsucht, wird 

er schuldig - wird or cs nicht se iner B0rufung gegenUber, dann 

der Liebe. So fallt er van Schuld in Schuld: ein schuldloses Schul

dig .. !Grden. Elisaboth und Agnes versinnbildlichen Ideale, die ein

ander aussohliessen und von denen, wegen ihrcr ginseitigkeit, kei

nes allein soinen Anspruch bei Nolton durchsotzen kann. Elisabeth 

vertri tt die Stirrune d0s 11 absoluton" Dichtertums, die Stimroe sei

nes Urgrundes; Agnes und Konstanze vert~cten das sichere, einfaohe, 

bUrg0rliche Leben und das gebildetu Gosellschaftslebon. Noltcns 

Probl em als Mens ch und als KUnstler ist dio I::ntsch0idung zwischen 

cinem Leben in roalistischer Weltverbundcnheit und der Trcue ZUJ11 

romanti s chon Subjekt. ~r will boiden folgon, kann das aber nicht. 

Die reale welt isoli ort ihn von den eigenon UrsprUngen und es geht 

ihm die V,3rbindung zum Gottlichen, Transzendenten verloren. So ent

wickelt sich der Leitgedank0 des Romans . 

In dor Jugendepisod0 wird ein JUngling an der Schwellc 

dos Mannesalters durch cin romantisches ~rlobnis zum romantischen 

KUnstler erwcckt; nach der kurzen Bcgegnung entschwindet das ro

ma.nt ische "ratselhafte 1Vosen" , das die =J: r,.vc ckung V"'1·mi ttel t hat, 

sofort wieder aus sainem Gosichts- und Lebenskrais; die erweckende 

Wirkung abor blcibt. Wenn diese orste Bcgegnung als Zentralereig

nis des Romans gelten darf - und es kann wohl wcnig Zweifel darUber 

117/ bestehen ••• 
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bostehen, dass dies so ist - so handult cs sich bci der Urkonzep

tion des Romans um eine zuticfst romantische Konzeption. Im Lauf 

der Ausarboitung der groGseron Dichtung wurde dicsc ursprUnglicho 

Konzcption so von andcren r ealistis ch ;_ircn Moti v :m durchk.reuzt und 

in don Hint0rgrund geschobcn, das s mancher Morik0-Forscher b9i der 

Interpretation des Romans in ein vom Dichtcr boroitct os Labyrinth 

gJ;caten ist. Das "Urthema" von dcr Untrcuo gegen de;n eigernm We

s onsgrund wird von andcren r.iotivon und Themon durchk.reuzt und der

masson vordunkolt, dass cs bishcr ncch zu keincr Einheitlichkeit 

dcr Doutung des "Nolt on" gekommen ist 1) . Hier seien vor allcm der 

s chicksalsbozogcne und dor psychologis chc Konflikt genannt, die sich 

i m Roman s o ineinandor vorschlingen , dass es zum Problem wird, zu 

ontscheiden, an we lchem dor beiden Konflikte die Gastalt en andlich 

sugrundo gohen: an oincm unabwondbaron Schicksal odor an dar Natur 

der mons chli chcn Psycho. 

Bevor Larkens das Manuskript von der Jugondopisode dcm 

Pround Leopold zukornmen 111sst, orzahlt er als EinfUhrung: 11Durch

l~uft man dies BruchstUck aus unscrs Noltens Lebon mit Bedacht, und 

v0rglcicht man dami t seine S:?l:ttero .i:ntwicklung bis auf die Gegen

wart , so cnvehrt man sich kaum, den wundcrli chen Bahnon ti efer 

nachzusinn.en , worin oft aine unbekannte hohcre Macht den Gang des 

Mcns chon plnnvoll zu loiton s cheint . Der mGist uncrgrUndlich ver

hUlltc, inn0re Schicksalskern, aus welchom sich cin ganzos Men

schonleb0n herauswickolt, das gchoimc Band, das sich durch cine 

Reihe von Vlahlvorwandtschaften hindurchschlingt , ••• das seltsame 

V0rh~ngni s , dass oft cin Nachkommc die unvollendctc Rolle oines 

Hingst modcrndon Vorfahron ausspiolen muss - dies alles springt 

118/ uns ••• 

1) Vgl. An Gustav Schwab, den 17.Fcbruar 1833; Socbass I, p.388 . 
Mariko macht se lbst auf" ••• die Duplizit11t und hohero Ein

hci t der l e i t,md.en Ideon" aufmerksam. 
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uns off.:mor~ Ubcrraschcnd_cr als boi hundcrt anderen Indi viducm 

hi~r am B0ispi0lc u..11sercs Freundcs in das Auge." l{ Etn solches 

Scticksal soll aber nicht als fataliotisch verstanien wer~cn: 
11 Dennoch wordon Sic bci diesen Vcrh1H tnisscn nichts Unbegreifli

ches , Grobfatalist isches, vielmchr nu+ die ~atilrlichst c ~ntfaltung 
• I ' ' 1 I 

des NotvJcndigcn 0ntdeckcn . 11 2) Durcpgiingig .J-ers'ucht der Dichter . ' ' 
beim Eingrcifen eines unbegreifli.chen Schi,cksats in den Lebcns

gang s einer Geste.l ten eine natUrliche JJrkUiruhg zu bieten , Den
i 

noch vcrma.g er den lJindruck des Ungeheuren in ·einem Schicksal , 

das seine Opfer unaufha ltsam in den Abgrund des Wahnsinns und in 

den Tod hmkt, nicht mehr zu verwischen. Dass d:1,c A,usfUhrung des 

Schicksalrnotivs dem Dichter wichtig war, bezeugt er selbst: 

"UbrigGns mochte ich Dich in Dl3incr Beurteilung insbesondere auf 

Dlisa.bcth und ihr Schicksalsgewebe (vorwl:irts und rUckw11rts wei

sond) aufmor ksam machcn, was mir stets ein Hauptmoment beim Ganzcn 

war ." 3) Dass es dcm Dichter gelungen ist, .8lisabeth und ihr 

Schic:rnalsgcwc:; be zu einem Hauptmoillent des Romans zu machen, ist 

nicht zu bozwcifeln. Im Roman gibi es abcr auch noch andere Mo

mentc7 von dcnen mchrcrc als wichtige , anderc als Hauptmornente 

bctracht:Jt ,wrden dUrfen . Das wahre und eigentlichc Hauptmoment 

li0gt jedoch noch viol tiefor als das angedeutete 9 effektiv un

t er Horikescher Tarnung verborgen . Der Dichter 11:isst 11 den roten 

Faden nur zuwcilon und kaum hervorblicken 11 4). 
119/ Nach 

1) Gpf. , p . 580 . 

2) A 0 , a . • 

3) An Johannes M:hrlen, den 2 .Septernber 1832; Seebass I , p . 378 . 

4) An F.Th . Vischer, den Jo.November 1830; Seebass I, p . 252 . 
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Nach seiner :CrkHtrung Uber die lenkende Macht dos Schick

sals und "die natlirlichste Entfaltung des Notwendigen" 1), sagt 

Larkens von der Jugendepisodei "Die Spitze des Ganzen besteht abor 

in der Art und Weise, wie unser :ii'reund als Knabe zur innigsten 

Vc rm:ihlung mi t der Kunst gclei tet warden , deren ursprlinglichcr 

Charaktcr si ch noch heutc in cinom grossen Teil seiner Gemalde 

eri:•Jnnen las st ." 2) 

Der Anfang des Romans entspricht vollkommen diesem Aus

s:pruch. Schon auf den o.rsten Soiten kor.unen Bcschreibungen von zwei 

'!l8 rkcn Noltons vor, die in die H§.nde des Malers Tillsen geraten 

sind • . Sic zeugcn von "einer ganz sel tcmen Rich tung dor Phantasi0; 

wund0rb,n', phantasti s ch, zum Teil vorwcgen und in oinem angenehmen 

Sinnc bizarr" 3). Dazu ist ihre Wirl.ung zutiefst romantisch: "Ich 

denko daboi an die Gospenstermusik im Walde ~nd Mondschein, an den 

'I'r,<:uff, cL1s v,;rliobton Riesen" 4) . Die b.eid~ Wenke vcrtrcten zvrni 

Soiton von Noltens klinstlcrischcm We sen . 

Das ausgcflihrte Olgcmalde zeigt, wie ein Satyr mit eincm 

Kahn einon s chonen Knabcm einer Wassernymphc zufUhrt. Der Knabe 

i s t von ihrcr:1 .Anblick und der in ihron ausgostrecktcn Armen lio

genden Binladung zuglcich bezaubort und beangstigt . Es wirtl da

durch angcdeutct , dass dcr KUnstler-Knabe, als er sich dnr unver

d.orboncn Na.tur nlihert, zugleich den Zauber ihres licbavoll cinla

dendon Geintcs als auch Angs t vor dcm Identit~tsvcrlust empfindet 

120/ den die ••• 

1) Gpf., p.580 . 

2) A. a .O. 

3) Gpf ., p.414 . 
4) A.a . O. 
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den die Hingabe mi t sich br.ingt . Die Bedeutung dies cs Empfindens 

bei Morike ist im dritton Kapitol schon ausgearbeitet worden. 

Viol bedautondor, auch flir Vorlauf und Inhalt des Romans , 

ist das zucita Werk Noltans, Gino Skizzc, von der dcr Baron bezougt, 

s,·e habc "einen fast schaudorhaften '8indruck" 1) auf ihn gemacht . 

S0iner Bes chreibung nach stollt die Foderzvichnung, die mit Was

sarfarbe kolori0rt ist, 11 nichts woi tcr als oino n1=tchtlicho Vorsamm

lung musikliobondor Gospenstor" 2) vor . ":Sin l0bhaftcr QuelP 

findet sich unt 3r •)in..::r nasson Folswand, "in deren Vortiofung 

Jinc gotisch vcrziorto Orgol von massigor Grosso gostollt ist "3). 

Eine Hauptfigur des Ganzon ist "cine odle Jungfrau mit gesenktcm 

Haupto", clic "im Spiol:J bcgriffen" auf oinom bGmoostcn :Block'3 

sitzt . Ein JUngling, schlumrncrtrunkcn, "mit goschlossonen Augcn und 

lGidenden ZUgcn" lohnt an dor Orgol und halt cine brennonde Fackcl 

in der Hand . Die Ubrigon Gcstalton sind teils mit ihrcn Instrumen

tcn, toils mit cincm Ringcltanz boschaftigt, oder sind in Gruppcn 

vcrst reut. In dioser Gruppo lasson si ch mohrere bi~arre ZUge be

merkon . EinG romanti:3 che Atmos~h~r0 ist durch den wundervollen 

Wechscl zwischon Mond und K-.::rzcmllcht gcgon den grUncr. Hintorgrund 

Uber das Ganze gogossen . 

BGmerkenswort ist, dass die zwei Hauptfiguren, die Orga

nistin und der JUngling , die cinzigen "Lebendigon11 in der Gruppe 

sind - die anderen habon si ch '' ohno Zvroifel aus eincm unfcrncn 

121/ Kirchhof ••• 

1) Gpf ., p . 416 . 

2) A.a.O. 

3) FUr dioso und die folgondon AnfUhrungon, vgl . Gpf ., p . 417. 
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Kirchhof hierher gema cht". Die Oreanistln muziziert den Gespenstern 

vor zurn Tanze, und s teht so mit ihnen und dem ~od in Verbindung . Je

doch '1scheint sie meh:r auf den Gesang der zu ihren FUssen stri5menden 

Quelle, als auf da s eigene Spiel zu horen," Der symbolische Charakter 

der ganzen AusfUhrung wird in diesem Zuge am durchs ichtigsten. Die 

rauschende Wasserquelle fliesst aus dem Urgrund der Natur.• Sie bleibt 

stets mit dem Urquell des Seins in Verbindung und kehrt immer wieder 

zu ihm zurUck. Hier, wo sie ans Tageslicht bricht, tr~gt sie mit 

sich da s Geheimnis ihres Ursprungs, das der Organistin wahrnehmba r 

wird. Auf dem Wasseror gel vermag diese den Gesang des Wassers 

den Geistern und dem Jungling zu interpretieren. So dient sie dem 

"schlummertrunkenen Jungling" als Medium zu den Geheimnissen der 

Urnatur. Die brennende Fackel und der grosse go ldenbraune Nachtfal

t er symbolisieren die Elementa rv-erbundenheit des r omantischen Natur

wesens •. 

Im Gemalde ist Ausdruck des Jugenderlebnisses Noltens nicht 

etwa nur zu suchen in der Anwesenheit einos JUngline s und einer 

Jungfrau, die in ih~en pbysischen Zilgen ein Abbild der ursprUnglichen 

Zigeunerin darstellt. Der "ursprilhgliche Charakter 11 1) in dieaem 

Gema.lde liegt in der Darstellung des "Hinab" in .den Urgrund a lles 

Seins. In vcilltger Hingabe an die Urnatur und in Ha rmonie mit ihr 

offenbart das Geheimnis v om Anfang und Ende sich dem jungen 

KUnstler, sieht er seine zuk(rtige Berufung, denn mit der Offen

ba rung des Urgeheimnisses kann er auch die Tiefen des eigenen Wesens 

ermessen, bricht, wie die Quelle in der Skizze, "der unterirdische 

Strom seines Da seins plotzlich l aut r auschend zu seinen Fi.i.s sen · 

hervor aus der Tiefe, als w~re da s Siegel vom Evangelium seines 

122/ Schicksa ls ~•• 
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Schicksals gesprungen" 1). Fortan wird es sein Beruf sein, st1:l.ndig 

mit dem affenbarton in BcrUhrung zu bleiben und mittols seiner 

Kunst hinabzusteigen in di e Tiofen 7 aus denen die ko s tbaren Sch~t 

ze zu hcbon s ind. 

Di e Kunst wird also im Folgenden zur V -:,:r;mi ttlerin anstollo 

dcr Jungfr·au, der nun nur noch der Charakter oines Symbols zukomrnt . 

"Das gogensoi tige Gollibdo d0r gcistigsten Liebe"2) findet zwar jn 

der Jugendepisode in der ~irklichkcit statt; das Licbesband ist 

daboi 11 an eino wunderbare Naturnotwendigkoit geknUpft" - die Bluts

vcrwandtschaft ist darnit gomoint; die Veroinigung der G8mliter "auf 

immer" zcigt i\\re Konseq_uenzen irn Vorlauf des Romans . Das Jugend

erlebnis war damals dem jungen Theobald so real, dass es lange 

dauerte bis er "die tiofo Sohnsucht nach der Entfernton Uborwand" 

3) . In Vlehmut hiel t er sich "mi t doppol ter Inbrunst an jenos 

tauere Bild" 4) . Die Gestalt der Jungfrau wurde bei ihrcr Abwesen

hoit also zu oinem Bild - zu oinom symbolhaften dUrfen wir hin7,u

fUgen - umgoformt, und 11 d0r Triob zu bilden und zu malen ward jetzt 

unwiderstehl ich ••• " 5) . Die Kunst fUllt die Looro, die sie zurUck

ge lassen hat , und wird an ihror Stello dem Kllnstlor zum Idol. Die 

Gestalt der Jungfrau wird in seine Kunst aufgenomrncn, wo sie zum 

Symbol - eben der Kunst - wird . Das Wort Bauer s , Maria sei die 

Poesie , darf im Roman auch zuwoilcn fUr Elisabeth als Symbol gel

ten. 

123/ So ••• 

1 ) Gpf., p . 610. 

2) A.a.a . 

3 ) A. a .O. 

4) A. a .O._ 

5) A. a . a . 
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So gc3nhcn s chlagt die Ski zze oinen Grundakkord des ~erkes 

an, indem s i c zum T8il eino symbolische Darstellune van dom Uror

eienis bietot, das in dor Jugandepisod stattfand . 

Seit seinem Gcllibdo hatto boi Theobald Nolten gowissormas

sen eine 8ntfremQung von dor Kunst stattg~funden . ~r bekonnt nun dcm 

11aler Tillson, dcr die Fodcrzoichnung mit Wasscrfarbe ausgcfUhrt hat

t e, er habe durch die ·, ~rganzung dos Workcs ihn si ch sel bst onthUllt, 

ihn hoch crhoben Uber ~incn oingetretonen Zustand des Vorfalls, 
11 der dunklen Ohnmacht" 1), und habo ihn "auf die Sonnenhohc der 

Kunst" 2) gehob .. m, a ls · or cbon im Bogriffo gewcsen sci, an seinen 

c'igenon Kr~ftcn zu vorzwcifoln. Nun soi ihm seine "wahre", seine 

"kUnftige Gestalt" 3) vor Augon gofUhrt. 

Der Grund fUr die schopfori s che Ohnmacht Noltons und flir 

"dio ve::rworrenen F!:tdcn ( seines ) \7csens" ist zu suchen in der Zer

storung oincs reinen GlUcks, "vrn lchos dor unvordorbenc JUngling 

orstmals in dor Liebe zu 0incm hochst unschuldigen Gcschopf gefun

dcn" 4) . Obschon die3c "frUhor goknUpfto Verbindung" 5) zu Agnes 

"noch immor ihre stillcn Roch to an sein Iforz gel tend" macht, glaubt 

er "dass der cdlc Bodon dieses s chonen Vorh1iltnisscs flir immerdar 

erschUttert soi 11
• Dioser im oigcn0n GemUt vorbcreitctc und fUr Nol

ten schon vorgcgangcnc Vcrlust wirkt j cdoch wohltuend auf scin 

ganzos Wescn, 1;donn offonbar half diose ~rfahrung nicht wenig, 

124/ seinen ••• 

1) Gpf., p.424 . 
2) A. a .O. 

3) A.a.O. Die Hervorhebung~m sind von dem Vf. 

4) Gpf., p.428. 
5) A.a.O. 
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scincn Eifer fUr die Kunst zu belcbcn, wclche ihm nunmehr Ein und 

Allos, das hochste Ziel seiner WUnsche scin sollto". 

Dio b.eide11 Werkc, die in die Rando d0s Malers geratcn sind, 

waren wahrscheinlich die Frucht dioses nouon ~ifers . DGr eigenarti

go Charaktor seiner Kunst ist in diosen Werken zwar schon zugegen, 

doch hatte ihncn wegon Mangels an ungetrlibter Hingabo die f0iner0 

AusfUhrung gefehl t. Die Liebe zu Agnos hatt0 den Malor vom 1llcge 

der Kunst abgel~nkt und ihm die Welt mit ihren lockenden Liebcsga

ben ~ozeigt . In den erston Jahren seiner kUnstleris chen Entwick

lung nach dom Jug:md-::rlcbnis war das Ideal "Elisabeth" noch be

stimmond fUr Nolton eebliebon. Die Abschwcifung von dicscm eingc

schlagonon romantischen Wog durch don Abfall von Elisabeth und die 

Ver lo bung mi t Agnes hattc "Untrcrne" bedeutot . 

Die Untreue brachte cine allseitigo Ausbildung seiner 

Mogli chkeiten. Er gcwann an Objektivitat und AllgomoingUltigkeit 

indem Agnes, die ihm die gcsunda, lauterc Milch des Einfach- Scho

non bedeutete , ihn mit der Realitat der aussoren Natur in Einklang 

brachte . Als Mensch fUhlto er seine Sehnsucht erfUllt, aber als 

KUnstler musste er vcrliercn~ dGnn seine Schopfcrkr~fte wurden in 

der allmahlichen Ablosung von soincm Urgrund geschwacht . Wenn man 

KUnstler sein will, muss allor i r discho Besit z, 11 woran sich dcr 

gemeine Mens ch anklammort" 1), gcopfcrt werd0n. Nun, nach dem Bruch 

mit Agnes - das M~dchon ist sich dessen noch nicht bewusst - ver

mag Tillsen ihm zur RUckkehr zur Kunst zu holfon , indem er ihn zur 

tochnischen Meistorschaft in dor Bohandlung der Olfarbe fUhrt. 

1~5/ Der •• • 

1 ) Vgl . Bauer , L. Schriftcn •• • , p. xix . 
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Dor KUnstler ist abor auf die Gunst und das Geld dor Welt 

angewios::m. Nol tens Vforke, wio die Empfehlungen Tillsons, bringcm 

ihm bald "schatzbare Verbindungcm 11 mi t dem Adel, und der !-Icrzog 

Adolf wird ihm oin GonnGr. Die Soe le dor 6oistigon Unterhaltung im 

Hause dos Crafon von Zarlin, zu dom Nolton bald Zutritt erhalt, 

ist dio schono, licbonswlirdigo Schwostor dos Grafcn, Constanzo von 

Armond . Hi or erschcint dem KUnstler oino Person, die ihm in seiner 

nouen Bestrebung ontgogenkommon kann; matcriell durch ihre adlige 

Position; goistig durch di0 Feinhoit ihror Bildung vcrbundon mit 

oinom lobhaften Interosso flir Noltons Kunst~ in der Liebe durch al

l e Reizo ihror Person . In dor halbfrcion; halbwunden Stirmnung, in 

de r Nolton sich nach dem Bruch mit Agnes bofindet, wcndet er sich 

innig "diesom neuon Lichte" 1) zu . Kaum hat or sich von dor V!olt 

abgovmndt und sich vollig der Kunst gewidmot, so zieht das Schick

sal des Klinstlors - das Angowioscns e in auf die Cuthcissung und die 

Bolohnung dcr Welt - ihn wiedor in eino noue irdischo LicbJsbin

dung hinoin. Es ist ihm unmoglich, unabhtingig von der Wolt nur sei

ner Kunst zu leben . Je Hinger , desto mohr cntfcrnt er sich unfrei

willig van dem Leben im Urgrund des oigs non Wosons und muss ihm 

endli ch untreu werdon . 

Auf Veranlassung L~rkons', der sio nicbt als jene bedcu

tendo Jungfrau aus der Jugond dos Froundos crkonnt, crschoint Eli

sabeth als W~chtcrin dor Nacht vorklcidct vor Nolton und m-ahnt ihn 9 

die Troue zu d8m "guton Kind" 2) zu haltcn . Dom KUnstLn ist 00 bald 

klar, dass Larkcns das Ganze voranstaltot hat, und sieht sich in 

126/ soinem •• • 

1) Gpf ., p.429 . 
2) Gpf ., p.4,1.2 . 
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soinem Unmuto gcnotigt, dom Froundo die Grilnde fUr die Entfremdung 

von Agnes zu Gntdeckem 11 Siohst du, w0nn aussorsto Reinheit dcr Ge

sinnung, wonn kindlichc Bosch0idonhoit und eina unbogronzte Erec

bung von johor in meinen Augon fUr die Summe desjonigcn galt, was 

ich von e incm weiblichon Wcson vorlangon mUsso, dass ich fUr im

mer sollto licbcn konncn, so ist dcr Eigcnsinn bagroiflich und vor

gGblich, womit sich moin Herz vorschloss, sobald jono Bigonscbaften 

anfingon, si ch im go ringston zu vorlougnen" 1) . Er hatte g0gl~ubt , 

die ursprUngliche :Ginfal t, die als t~rsa tz "fUr jod;:in glanzendcn 

Vorzug dor Erzhihung" 2) dic:mon soll to, soi unvrando l bar. Da nun die 

V0rwandlung vor sich geht, ers cheint sic ihm als "wciblicho Falsch

hoi t" 3), und sein 11Paradios 11 ist ihm vcrgiftet. 

Nol ton gi bt als erst on Grund. fUr· die Verwandlung cine Bo

hauptung, die bei seinem lotzton Besuch vor einom Jahr von dom Va

tor des Madchens ausg8sprochcn wurde, sich aber damals schon in dom 

B,.mehmon Agnesens fUhlon liess: die Furcht dos Vaters und seiner 

Tochter , Noltan wordo mit soincm Boruf die Braut nicht genUgond vor

sorg.Jn konncn . Dor KUnstler wird si ch dcr Spannung zwischen oinem 

gemeinbUrgorlichan und oinem Loban mit dor Kunst bowusst . Wonn die 

Liebe zur bUrgorli chen Frau unproblematisch vorlauft und i~ vollor 

Harmonie mit seinom kUnstlurischon Dasoin, vermag dor KUnstlor boi

do zu v ,3roinbaran. Wann ein so lches Zusammenlebcn sich aber als 

unmoglich erwoist, ist dor KUnstlor vcrpflichtot, sich ausschlioss

lich dem oinon oder dom andern zu widmcn . 

127/ Als ••• 

1) Gpf ., p.444 . 
2) Gpf., p.445 . 
3) A. a . a . 
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Als zwoiton Grund n0nnt Nolton dio V,JrmGintlicho Untrcuo 

Agn0sons. ~in Vetter des Madchons habe sich als Nobenbuhlor crwio

son und Agnes sei nicht abgonoigt. Im Folgendcn orweist sich der 

.Argwohn Noltcns als begrlindot, nicht abor als ganz gerechtfertigt. 

Die AnderunG boi Agnes ist gut motiviort und entwickelt sich im 

Roman zu 0in0:'l zonti.0 aLm Moment in dor psychologischon r:i:otivierung . 

Eine hoftigo Norvonkrankhoit hatto Agnes dem Todo nahe 

gobracht und licss oino grossc Voranderung in ihr vorgehen : sie 

wurd0 emotionoll unstabil. Ebon weil ihr Vorlobter oin Klinstler 

sci und sic 11 oin gar zu baurisches, einfaltigos Goschopf 11 1) v .1r

langte sic oin Instrument spiolon zu kBnnon . Die Tragik besteht 

darin, da::rn sic durch das I1:rl erncn einor Kunstfert igkoi t, mi t der 

sic sich dom Geliobton anzunahorn und ihm zu gonligon hoffte, in 

eine nouc menschlicho Bozichung goriot, die Anlass zur Entfrom

dung zwischon don Vorlobton gab . Der Vetter Otto lohrte sio die 

Mandolino spi0lon , vorliobto sich in si~ und fUhrto ihr eino bis

her unb0kannte goso llschaftlicho Welt vor. Nolton erhiolt oinen 

Wink von don haufigen Bcsuchon des Vettors und nachdem dieser 

kUhn scino Ansprlicho in oinnm Briof an Nolton ge lt end gomacht 

hatto, war dor Boden fUr don entschoidonden Bruch vorbereitot. 

Agnes war abor schon vorhor, zwoi Wo chon nachdem sie wie

dor hatte aufs tohon dUrfon , in ihrer sonderbaron Unzufriedenhoit 

mit sich so lbst und in ihror Verzwoiflung bostarkt v,orden . Auf ei

nem Spaziorgang war ihr die Zigoun"'rin Elisaooth bogegnet und hatte 

oino dem M1::l.dchon "ganz unbegr eiflicho B0kanntschaft 11 2) mit ihren 

128/ Vorh~ltnisson ••• 

1) Gpf ., p . 452 . 

2) Gpf ., p . 454 . 
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V0rhaltnissen gczo i gt. Sic prophezoit c , dor Vetter Otto wordo ihr 

Schatz warden und "Was Euern j c tzigen VGrlobten anbelangt , so w!ir 

es graus am Unr echt, Euch zu vorbergon, dass Ihr auch allcrdings 

nicht gobo rcn se:: id fliroinandor" 1) .Wenn Agnes in diesen Reden 

Sinn fand, "denn sic orklartcn ihr nur ihro eigonc Furcht" 2), 
lasst sich ihis B~m::hmon orkl aron aus e inern '' unheirnlichcm Hang· 1 der 

sich trotz oinor sonst ii r cinon und s chonon Natur" 3) schon frilhzoi 

ti5 bomorkbar gemacht hatto. Mi t oincr Art phantastischer I:inbil

dung hatt o s i e gogl aubt, di o ~rwachs onen crfandon die Lander und 

Stadte 5 von donon sic sprachon, um oin geheimnisvollos, abor t1:tu

sch0ndes Erziehungsw3rk an ihr vorzunohmon, In diesom skeptischon 

Miss trauon ihren :Mitmonschen gugenlibor stock:t cine Art Vorfolgungs

wahns inn, der s ich durch die Prophezciung Elisabcthcns nahren lioss 

und Agnes glaubon li oss, sic gohorte 11 e i nar fremdon, entsetzlich,m 

Macht 11 4) 2,n . Agnes:.ms Glaubo an die Wahrh,J i t der Voraussagc , das 

Wachsen der Uberzeugung von der Unvereinbarheit ihreG Schick:sals 

mit No ltens und dio allmahliche Entwicklung eines Widerwillons gegon 

den Brautigam, so wio ihr spat orer, ver geblichor Versuch sich von 

ihm abzummden, das alles ,:mtwickel t clo r Dichter mi t dor Me ister

s chaft oinos Psychologon . 

Und doch bleibt dor Eindruck von etwas Unhoimli chcm, Rat 

se lhaftem zurlick . Obs chon dio Deutung nirgonds ausgesprochen wird, 

fragt man sich ob Schicksalsgowalton nicht in der Tat wirksam sind 

und ob Agnen wi e die andzrn Gcstalton dos Romans nicht wirklich 

129/ in • •• 

1) Gpf., p . 454. 

2) A. a.O . 

3) Gpf . , p . 670 . 

4) Gpf. , p.455 . 
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in die Hc0 nde einor hohoron Macht gc falhm sind. Das Damonischo in 

ihror SchicksalsvGrk:ottung cntzioht sich \Jinor rein psychologischen 

ErkUirung; dennoch ist nicht zu vo:.·konnon, das s cs in das Laben 

einos fast v,ehrlos0n 1fan8chon eingrcift . 

Di0 Ers choinung Blisaboths kurz nach Agnesens Befrciung 

von dom Kranke!'.llagGr wio auch ih1·:) spator,m Brschoinungen zu kri 

tischon Zeitpunktcn ~rhoht don Eindruck d~s Ratselhafton und kann 

rd.cht bloss als Zufall ccclout..:it wo:-dcn . Dicso 1grschoinung,,:n dUrfen 

nicht als 7arnung on otwa oinos Symbols dJr Poosie v c rstandon W.:)rdGn . 

Elisc::.bc thc zwci t o :~rsclrninung und ihre huimlichc Zusammenkunf t mi t 

Agne s ist ganz unmotiviort . D~r Dichter verwondct sie als Mittol , 

um di e obcrfl11chlichc Agnoc - Uolt 0n - Handlung intorossant8r zu 

mo.chon und den Untclrbau dcr psychologis chen :Sntwicklung mi t einer 

st::i.rkon w.:)i torcn Moti vie rung, n~rnlich dam :~ingreifen des Schi cksals 

zu vorknUpfen . Das 0igcntlichc, thlflicgcndo Motiv , das Schicksal 

-~inoc Mon::;chon) der oim1al soincn Urgrund ontdeckt und ihm Treuc ge

sclmo r.:m hat, ·,ri rd hicr vom IIint orgrundo aus ins Spi ::il gcbracht . 

Niorike vcrsucht die b .; idcn Motive in cincm Traum Constan

zons zu verbindcn . Die Orgo lspiclcrin tritt aus dcm Rahmen des Ge

m1ild·:Js und prophezeit ~ nconstanz-J Josoyhino Armond wird auch bald 

die Orgcl mit uns spielcn . 11 1) Wenn auch der Di chtor behaupt et , es 

lass8 sich "allcs und j edes g;:mz natUrlich au8 dcm starken Eindruck 

orkltiren , wol ch on das Gem ldo auf oino sohr ompf .ngl i che Ei nbil

dungskraft machun mus s t o" 2) , lasst sich nicht vcrleugnen , dass 

ein damonischos Schickcal hior wirksam ist . Vlic Elisabeth aus den 

130/ Sc h r anken 

1) Gpf. , p . 4 7 3 • 
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Schranken dos Gemaldes in den Traum Constanzens tritt , so Uber

s chreitot sie auch ihre syrnbolische Bedcutung und tritt alR leib

licher Mons ch in das TTi rkliche Leben und Schicksal der Romange-

stalten cin . Statt eincs Kunstsymbols und - Ideals im Leben Noltens 

wi rl:t sie im Gang des Romans a l s e ino umhorirrende 9 wahnsinnige Ge

stalt die i m Dien'"'t oiner ungoheu ren Schicksalsr'lacht zu stehen schoint 
1ienn auch die VGrwandtschaft mi t dem Gemalde zuv.r0ilen stark hervor

leuchtet und dazu dient, den 68spcnsterhaften J indruck zu erhohen , 

wirkt sie im Roman mi t Ausn<"l.hmc van dL)ser Traumers cheinung und 

dcr Vision des blinden Henni a ls physisch0 Erscheinung roit r~tsel

haften Prophezeiungcn , die ont s cheidend auf die Psyche der Gestal-

ten einvlirkt und so dirokt und indirekt in den Gang der Handlung 

2ingreift. 

Zurn orstJn Mal wird Nolten sich der geheimnisvollen Kraft 

des als Orgclspielerin ins Portr1:it aufgenommonen Zigeun-::irmtidclrnns 

bewusst. Auch aus dem Gemalde vermag sie l ebendig zu we:::den und 

eine ra.tselhaftc Pr o!)hezciung i m Traum dcr neuen Gcliebton zu ma

chen . Wenn auch oinG natUrlichc ...:,rklarung fUr dio '11ra.umers cheinung 

der Orge lspi0lorin ge3obcn wird 9 stirnrat das ~rc i gnis doch baide 

GcmUtor zum Nachdcnken. Da Noltan i rn Lauf des GcGpr1:ichs mit Con

s t am~e zudem zur Gewisshoi t korr.mt, dass sic nicht an der Mas\.ora

dc t-3ilg::inornmen hat, muss ein8 Ahnung von d8r \'lahron Idci."lti tti.t der 

Nachtwachtcrin und van der ilcrkunft der roten GranatblUte bei ibm 

ents t ehen. In dor BlUtczeit der Liebo zu Constanz8 , da er "den 

ticfgegrUndeton Keim wirkli cher Liobe 11 an ihr zu verspUren meint? 

meldct si ch wieder oine Vorg2ngenhoit mit ihren Fordcrungen . 

Larkens er~1al t van Agnes und ihrem Vat er aus Neuburg 

:Sriefc , Y.'orin die Rolle der Zigeunerin in Agnes ens Krankhei t ange-

131/ daut et •• • 
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deutet wird, und es wird ihm auf eirµnal klar, dass die Zigeunerin 

dieselbe Jungfrau aus Noltcns Jugond ist, die zum Portr~t Anregung 

gegcben hatte und die er als Nachtwachterin gubrauchte. Wenner 

auch eine natUrliche Erkl~rung fUr ihro Einmischung findet, muss 

or ahnen, wio tiof die Zigeunorin schon in die Leben seiner Schutz

bcfohlcnen eingegriffen hat , wie fruchtlos S3ine Bomlihungen im An

gosicht eines solchon mitreissenden Schicksals bleiben mUssen. Ei

no Stimmung, van dor die orsten Spuron schon bei Nolten zu sohen 

sind, und sich nun auch bci dem wcsensvervi,andten Freund bemerkbar 

macht - eine Stimmung die sich ergibt aus der Ub0rzeugung, sich in 

diener Welt Uberlebt zu habon - wird in das Schattenspiel, das van 

den Freunden gume insam vorgefUhrt wird, aufgenommen. 

Das "phanta£magorisohe Zwischenspiel" 1) 11 Der letzte Ko
nig van Orplid 11 stcllt in der Titolfigur eino Lieblingsvorste llung 

Morikes dar. Schon in seinen Studentenjahren in TUbingen baute er 

mit dem Freund Bauer in der Phantas ie ein Konigreich auf einer 

Meerinsol, die sic "Orplid 11 nannt cn . Bauer s chroibt am 27.Juli 1826 

2): "Me in Laben 1ni t dem M:o rike entfal t 0te eine poetische Welt in 

mir~ wir s chufc:m uns Orplid und seine Mythologie und Gcschichte • 11 

!i6rike habe ihm auf aeine Frago , ob sic ihrer We lt eine dicht3ri

sche Gestalt goben wollten, geantwortet , dass nsolch ein Plan s chon 

langc in ihm Wurzel gofasst hab0 1
: 3) . Ob 110rplid" in MBrikes Ein

samkei t nach dom Abgang Bauers van der Univcrsitat 4), im Oktober -

132/ Dezember ••• 

1) Vgl. Gpf., p. 501. 

2) Bauer,L. Schrifton, p. xii. 

3) A. a.O., P• x.xxii. 

4) Vgl. Zemp,W. Orplid. In: Freundesgabo fUr Eduard Korrodi, p.157 . 
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Dozember 1826 in NUrtingon 1) oder vor dor W:Shringor Zeit s chon 

im Juli 1826 2) niodcrg0schri0b0n wurdo, ist noch nicht ermittelt 

worden . Es steht jedoch fest, dass Morike die Dichtung keincswegs 

erst schrieb, als 0r sic fUr di e Einschmelzung in den ersten Toil 

dos 11 Nolten11 brauchte. Schon im Jahre 1826 we chseltc er mit Bauer 

"kloine dramatische Gedichtu" 3) Uber Orplid, und im Juni 1830 bG

richtote Morike an Luiso Rau: "Er (Bauer) s chickt mir oin komisch

ernsthaftes Produkt von etwa acht Bogen , d~s ich vor fUnf Jahren 

eigens flir ihn geschrieben hatte, und worin unser phantastisches 

Orplider Leben, seine n~chtlichon 3ruptionen aus dem Stift usw. 

verherrlicht werden sollten" 4) . Morike lasst sich wahrschGinlich 

daG StUck zur Verv-.ondung bGi der "Nol ten"-Ausarbei tung schicken. 

Im Dezember 1828 s chrcibt Morike an Bauer, cs schwebe 

ihm "eine Gattung von tragischen und komischen Schauspielen phan

tastischor Natur" vor , die er "jo ehcr, jc licbcr zur AusfUhrung 

bringen mochtc" 5) . An Ml:l.hrlen heisst es ahnlich, es sci sein Vor

habon 11 
••• cinige phantastische Elomcnte ans Licht zu bilden, dio 

lediglich keine Verwandtschaft mit dcr Orplidschen Pcriode haben, 

sondern auf r Ginerem und vcrstandlichorern Weg rnein Wesen ausspre

chen sollen: um mich dann fUr imrner mit diesor subjcktivcn Masse 

quitt zu machen" 6) . 
133/ Morike ••• 

1) Vgl. Proolsi,J. Morike in Mohringcn auf den Fildern. In: SchwM.

bische Kronik, den 19 . September 1908, p.13. 

2) Vgl. Hirsch,K . Zur Geschicht e der Morikcschen Orpliddichtungen, 

In:Besond~re Beilagc des Staats-Anzeigers fUr WUrttemberg, 3o. 

November 1922, p . 249. 

3) Bauer an Hochcis en, den 27 .Juli 1826; Bauers Schriften, p.xii . 

4) An Luise Rau, den 2o .. Juni 1830; Seebass I, p.226. 

5) An Bauer , den 9.Dezember 1828; Seebass I, p.131. 

6) An M1:l.hrlen, den ?.Mai 1829; Soebass I, p.140 . Reinhardt , p. 66, 
fehlt wie rnancher Morike-Forschar, wonn er behauptet, 0s sei 

"zweifcllos der Haler Nolt on" gemeint . 
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Morike gcht an die Umarbcitung seines ihm von BauGr zu

geschick:t(m Entwurfs, erhoht seinon poeti::rnhen Gehalt und schmilzt 

ihn in den Roman ein. Das "phantasmagorischc Zwischcnspiel 11 ist 

also wi0 der ganze Roman einc poetische Darstellung oines wahren 

innercn Erlobnissos llorikos . 

Nicht nur vrnil das StUck biographisch bGgrUnd0t ist, 

fUgt es sich organisch in cin gleichfalls biographisch begrlindo

tes Romangeschohen oin . Als Grund fUr dio .~infUgung des StUckes 

gi bt der Dicht8r: 11 da es nachh0r in dE:n Gang unscre ... ~ Oeschich· 

te cinschUigt und die wichtigstcn Folgen hat " 1). Tats1:l.chlich hat 

die AuffUhrung dos Schattonspiols die wichtigstGn Ii1 olgon tl\r <len 

Gang der Handlung. Wichtig ist abor auch, dass der Dichter bo

mUht ist 0 oin0n lobhaften Begriff von dom innor0n Lebon jencs 

Schauspi0l0rs zu gobon·' 2) . Es ist abcr nicht zu verkcnnon: man

cherlei ZUgo Morikos spiogeln sich in den beiden Frcunden; die V8r·

borgenen Spannungen seines '7os,ms hat Mariko hier auf zwei einan

d.:3r gegenUborg0stollte G0stalt en v0rteilt. In dom Charakter Lar

kons ' hat dor Dicht ~r versucht, ciner zwciton Phaso seines oigenon 

~,esens Gestalt zu gobcn. In dor Ausarbeitung und Vordichtung die

ser zweitcn Moglichkcit vorgegemv1:l.rtigt sich dcr Dichtcr die Kon

sequenzen oincs solchen L0b0ns und :Oonkons. 

Das StUck greift nicht nur unmittelbar in die Handlung 

ein, sondcrn onth1:tl t auch eino Grundst immung und cine Tondcmz, 

die eine sp~tero resignicrte Lcbonshaltung und Todessehnsucht, 

erst bci Larkcns und dann bei Nolton, vorverkUndet . In diesem 

134/ Sinn ••• 

1) Vgl . Gpf . , p.5ol . 
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Sinn darf das StUck als oxpositioncll fUr das woit8re IIandeln der 

Hauptcharaktcrc gelten und da.rf darum nicht als 11 ziemli ch unorga

nischer Bestandteil des Romans" 1) und als Binschi ::ibung missvorstan

dcn werden . 

"Dar lotzto Konig von Orplid" mut.Jt wiJ ein StUck mythi

sch'3r Geschichtsphilosophie an. Obschon Schillers "Die Gotter Grie

chenlands11 und Holdorlins Gotter-Elegicn bas timmt anklingcn, ist 

Morilrns StUck zu viel ~rgcbnis ein0s unmi ttel baren dichterischen 

·:~rlobons, als dass solch0 :.:,Jinfllisse Wesentliches zur Zrkl11rung 

bei tragcm konnt -:m. Mi t der Gricchonland-Schnsucht der Romantik hat 

das Stlick nur dio seolischo Sphliro und das Bild einer inneren, 11:ingst 

verlasscmcn Heimat g,,m1ein • .lthnlich wie in Holdcrlins 11Hyperion" ist 

die Geg3nwart ar·m und. tot vor dl:)r grossen V0rgangonhei t und vor dem 

;nunschbild einos nou.:)n Zustandos, in dcm Gott 9 Natur und i.~Iens ch 

wicder cins sind. 

Morike flihlt e sich in cine frer:ide Welt hineingaborcn, aus

gestosson aus seiner vmhron Heimat, die zuwci l en in der Dichtorsce

le als eine Urorinn0rung an cine jahrtauscndalte Vergan&enheit auf

stiog und zum Mythos wurde. In d0r Urorinnorung war di0 verlorene 

Heimat cine St11tte , wo die Gotter noch unte r den Menschen wandcl

tcn . Dio Welt war laor ee-vm rdon , die Gotter und mi t ihnen die Po

osie batten die 1rde vcrlassen, Weylas Gcsang ortl:>nta nicht mehr, 

und die hoimwehvollo Scale sehnte: sich zurUck in diG oinstige Welt. 

Im Charaktor dos Konigs Ulmon gostaltct Ml:>riko eine .:Ul.ngst 

gehogte tragische Lioblingsvorst e llung •• • " 2) . Morike ist Fremder 

135/ in ••• 

1) Vgl. Reinhardt, p.39. 

2) Vgl. Gpf ., p . 499 . 
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in einer poli tischon \fol t, in der die Dichtor an '.'fol tschmcrz und 

Zerrisscnhcit lciden. Als ~rbe dcr Klassik und dcr Romantik, mit 

denon er noch die stEl.rkste Vlosomw0rv1and tschaft of:f tmbart 
9 

flihlt er 

sich vorloron als Sp/:itling und Epigonc in einor ncuon 1';01t, in der 

"die alte J:infalt oincr vordorblichon V0rfe·nsrung dor De::nkwoi-

sc und dor Sittcm" 1) gov!i ch ,m ist. 

Mariko gostal tot meist ilUn der .Crinncrung an seine Jug::md ? 

da alles noch r:ii t all8m eins war, abdr :::wino irinnorung geht auch 

zurlick Uber die Jugcnd zu den 11 alton unnonnbaren Tagen" 2) einor 

zei tlosen Vorzei t . V/io Ulman hat auch er "Heimwoh" nach einer ein

stigcn StEl.tte, wo die Geborgenheit im Haus der gottli chen Liebe 

noch zum Dasoin gehorto . 

Dio transzondcnte Bindung von Ulmons Erinnorung ist ver

schwor:ii!:en, denn sein Gehirn ist "mi t zahor Hau_t b(rnogen° 3) . "Die 

edlc Kraft der Rlickerinnorung 11 4) wird ihm nur fUr kurzc Z0iten ge

wahrt .und er mochte volligo Gowissheit erfahron . Ulmons Schicksal 

ist auch das Schicksal dos Dichtcrs; 0r findet die altc H~imat 

nicht mchr und muss sia doch unablEl.ssig suchun. 

Dor Klinstler Nolton hat oinmal die goistige RUckbindung zu 

seinen UrsprUngen orlobt und zuglcich seine Bcrufung zum KUnstler 

136/ crhalten ••• 

1) Vgl. Gpf . , p.498 
2) Vgl. "Im Frlihling" , Gpf . , p . Jo. 
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sidl 
erhal ten. Sci tdom ist orActiosGr offenbarten \?e l t bovrusst gobliobcn , 

aber in BcrUhrung mi t dcr all taglichen mon:::rnhlichen Wc l t ist ihm 

das Gohirn 11 mit z1ihcr Haut bozogon" word.on . Er ist seiner ki.instle

rischen Bcrufung untrou guwordcn 5 sc haben d i :J Gotter sich ihrn ,3nt

zoge n und in oincr loorsewo~denon W0lt alloin gdlassen . Nur zw1oi

l en, in Stundon musischor }G ingobung , ist cs ihm gowahrt die Herr

lichkcit der erinnorten Welt zu schauon. 

Die lotzte ~ntwicklungsstufo von No ltons Schicksal wird 

in dem Orplid-Syiel vo-rvrng angedout ot. De.s Geschehon de r Roman-Hand

lung 11isst an diesem Zoit :punkt dorglc ichcn noch nicht ahnen . Ando

rersci ts Htsst cr:::t die Konntnis "Orplidn 11 das Verha l ton dor han

delndcn Porsonon il:l Ablauf de s Romans voll verstahon. Larkens v1ird 

nicht wio 1Jolt en in oinor entgott ::irton Vielt allmahlich mattg ohetzt, 

sond.ern ha t bcroi ts abgoschl oss en . '~r hat s ich ausgc,lebt und ist 

in doppoltem Sinne Schauspi olor goworden . Er ontflieht dor Walt , 

als er durch Sol bGtmord die Ulmonschc Todoss olmsucht stillt:; Nolt en 

muss wie Ulmen fortl oben und wird endliGh in den Abgrund got rioben. 

So ist das Schauspiol symbolisch, nicht nur fUr die orhab0n0 TIUck

bindung der beidcn Hauptcharaktoro, snndJrn auch flir ihr Handeln , 

und steht a.uch so in inno r or Bcziohung zum Sinnganzen dos ,:.l>'Ia l 0r 

Nolton" . 

Nicht nur in oinor tri.ibn goword~mon :,~rinnorung liGgt die 

Vorbindung Ulmons mi t dom Gcwosonen . :::: in alter Gott orspruch, den 

ihm oin Priester an d ,) r Wieg8 "und drauf am Tag dor Kronung wi odor" 

1) gosungcn, wird i hm Schicksal: 

137/ Ein • •• 
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Ein Mensch lcbt soinor Jahro Zahl : 

Ulman allein wird schon 

Den Sommer kommen und gohen 

Zchnhundertmal. 

Binst cine schwarzo Weide blUht, 

:~in Kindl Gin muss sic f1illen, 

Dann rauschen die Todeswcllon, 

Drin Ulmons Herz vorglUht . 

Auf Weylas Mondcnstrahl 

Sich Ulmen soll crhoben, 

Sa in Gott orloib dann schwobon 

Zurn blauon Saal. 1) 

Dabei kann etwas Konkrctcs ihn aus s oinor Trlibsal erlHscn: cin 

Buch, von dem or crkl~rt : 

Von Pricst erhand vcrzeichnet steht darin, 

Was GHtt ur einst Gcwoihtcn offcnbarton, 

Zuk.linftger Dinge Wachstum und Vcrknilpfung 9 
Auch wic dcr Knoten moines armen Dascins 

Dereinst entwirrt soll warden , deutet GS. 2) 

Wcnn cinst "das Siege l vom nvangclium scimis Schicksals gesprun

gen" 3) ist, wird ihm offcmbart worden, "wie dar Knoten ( seinas) 

armcn Dascins doroinst entwirrt soll v10rden ••• i ; Ulmen ist es vcr

gonnt, don Gohoimspruch in sich zu tragcn, das Buch seines Schick

sa,ls zu crhal t en und zu den Soin.:)n zurUckzukehren . Er s tcll t ein 

138/ Wunschbild ••• 
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Wur..schbild dar. Nolt .:,n ist in di::,som Stadium Gich dosson noch nicht 

be'.vus s t, dass e in ung0h0u <:es Schicksal ihn in Entachoidung,:m und 

Handlung.:m troi bt. Spa.t or noch, a.ls e r sich matt gohotzt fUhlt, 

bLi bt soin Schicksal ihm oin R 'tsol. 

Auch die Th,:i r oi L i- IIand lung enthalt biogn1,1:,hischo ZUgc ~ 

Ulman ist vom i'schwUlon Zaub8rdunst" 1) ums trickt und der Fee vor

fallGn wic illi riko cins t Maria Moyer - mit Hasaen und Lieben. Entscboi~ 

donde iU emonto aus dcr Zyklusdichtung s ind hicr wi cder vorhandcn. 

Ulmon will aus cl0m Bann de::; rasondon Vlahnsinns 00rottet warden, aber 

ist an Thorailo gek cttet durch don Zaubcr ihrcr sinnlichan Schon

heit g 
r 

Wic has s ich s ie, und doch, wie schon ist sic t 

Von ihron rot on Li:ppen tra.uft 

Ein Lache ln, wi 0 droi Tropfon susses Gift, 

Das in dam Kuss mit halbem Todo tri f ft. 2) 

Sie wird "die vorhasst e Zeugin ( seiner) Qual " 3) . Ulmon si cht nur 

eino Hoglichkcit, sich gogen sie zu bewahrGn~ er muss soino Trcuo zu 

s8inem Ursprung bckonnan g 

Denn di eser Leib, trotz dcinen Mittoln a ll~n, 

Ist noch dem Blut, das ihn gezougt, varfallen; 

And.ors als frUhor, kann e r solhst die Kraft aufbring:m, Thereilo 

zurlickzuwoisen , allordings nicht, ohno Uitloid mi ~ ihr zu haben. 

Thar oile offonbart dagogan cine engc Vorwandtschaft mit 

der Natur und waist d~monischo ZUgo auf (siu wirft z . B. keinon 

Schatten) . Nobon d0m sinnlich- vcrlockondcn Begehron ist bci ihr cine 

stille , '.varme Liebo flir Ulmon zugegcn . Ulmons ZurUckwoisung macht 

139/ sie zu ••• 
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sio zu ainer Loidansgestalt, die zwar auf Racho sinnt, aber sich 

auf dia St1irko ihror Bannk:caft vorlasson muss. Sio hat nl:imlich, un 

die Liebe Ulmons zu behaltcn, ihrer boidGr Blut in don Stamm einer 

schwarz-'.m Woido eingeimpft . DiGso natur1ihnliche Vcrbindung ist 

abor kUnstlich und kann dcrn Bestroben Ulmons 7 zu "dom Blut, das 

ihn gozougt, 11 zurUckzukohrcn, nicht standhalton. Thereilens Liebe 

und Treue boruht auf einer k:Unstlichcn Verbindung, w~hrond Ulmon 

im Horzon das ... is sen um cine hohoro Bindung in sich tr1igt . Seine 

tausendj~hrigo Flanders chaft und die Bokanntschaft mit der irdischen 

Therail0 habJn ihn z~ar irro 5emacht, abc r ihn noch nicht seine or

habeno Herkunft und Bostimmung vcrgossen lassen. 

Das aufgofundone Buch ontb1ilt dos Ratscls Losung und ein 

Kindlein, Silpelitt, vollbringt die Bofreiung, indem cs mit oinem 

Bogen nach der eingeimpfton Weide schiosst, 

Don Pfeil zu schleudern in den giftig~n Auswuchs 

Roizvoller Liebe, ••• 1) 

Ulman nimmt bittern Abschied, denn or weiss 

cs fahrt 

Die fcige Schnoidc, dio uns trennen soll, 

Bald rUcklings in dein treues Herz; 2) 

Nach dem Schuss ist Theroile entzaubert. In einom lotzton Beweis 

ihrcr unondlichen Liebe und TrouG umwiclrn l t sic mi t ihrem 11 sUssen 

Haarg0fl0chte '· 3) die Vlunde am Stamm. Diowail sie den Baum ihrer 

Liebe bograben l~sst, stUrzt sicb Ulman, ein Gott, ins Meer. Thc

reile wird zum Inbogriff der vorlassonon, abor unorschUttcrlichen 

Liebe . 

140/ Noltan ••• 
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Nolton crfahrt or3 t spator im Roman, wia tiaf Elisabeth 

in soinen Lebensganc; cingcgriffcn hat . Nach dcm Erweckungsvorgang 

seiner Jugend hat Elisa.beth fUr ihn symbolischc Bedeutung erhalten. 

Nun ist sic aus dem Rahmen des Gemaldcs g8tr"'tGn und fo rdert seine 

ungcteiltc Liebe und •rreuG fi.lr si ch . I'linc bishcr untergrUndig wirk

same Macht bricht vernicht and an die Oborflache , Plotzlich ist er 

zum Ta.usondjahrigon geword Gn, der sich UbGrlebt hat und in dieser 

We lt kcine Hcima t mehr findcn kann. Nur kann or sich nicht wie Ul

man befroicn, denn das Buch seines Schicksals bloibt ihm verschlos

sen . :Cr 1No iss nicht wi e Ulm.on von oiner Almissa, die in einer nach 

dem irdischon Tocle horboigosehnten V!ol t in Liebe und Treue auf ihn 

wartot . '!Nie Ulmon ist sicb Nol ten dor Vorwandtschaft mi t edlon Ur

sprUrtgen bowusst, nur vorfligt er nicht wie Ulmon Uber die Mittel, 

si ch vom Dicssoitigon zu bofrei en und seinom Urgrund die Treue zu 

halton . Unaufhaltsam r oisst oin ungeheu res . SchicksalsgefUge ihn 

mit. Ulmons Bofreiung , indem er als Knabe und als g0krontor FUrst 

im See v ::i r cinkt und bei clan Gl5ttorn aufgonommen wi rcl, bloibt cin 

V.'uns chbild. 

Larkons ' Bomtihungcn, flir scinon Freund nur Gutes zu stif

ton ,ind0m or dio Korrespond0nz Noltens mit Agnes versieht und sp~

ter ihre Briefo in die Hando Constanzens spielt , um die Grafin·von 

Nolten abzulenken, schlagcn fchl . Seine Plane babon den entgegen-
sich 

gesetzton Erfolg, nicht nur wail cr.,,der wahren Lage unbmvusst ist, 
' 

sondorn auch woil e~ dio unerwartotc Reaktion dor boiden Darnen 

nicht voraussohen kann . Auch :,:;;lisabeths Auftauch::m spielt eine 

wichtigo Rolle in dem Scheitorn seiner woblgemeinten BemUhungen , 

Durch "cin dop11el tos und drGifach,;s Missverstandnis 11
, wi0 auch 

141/ durch . ,. 



- 141-

"durch die fatalstc Vorschrankung der Umstande" 1) bildet sich eino 

tiefo Kluft zwischcn Nolton und Constanzo und auch Larkens und Agnes 

sind irn Begriffe von dam Unheil ~otroffen zu warden. 

Zurn Tcil go lingt Lnrkons ' Plan, denn nach seiner Krankhcit 

im Gofangnis bosinnt sich Nolton auf' · Constanzens Liebe und kommt zu 

dem Schluss , "dass sio ihn nicmals oigontlich goliobt habcm konnoif 2) . 

Eofreit von den menschlichen Bindungen, reift in ihm das GefUhl, 

der gllickli chsto Tag s.:,inos Lebons sei angobroc~H:m. "Die Gestalt 

(seinor ) VGrgansenhoit " , sein "innoros und auoscrcs G0schick11 haben 

sich ihm "wio im Spivg• l aufgodrung0n11 und "die Bedeutung (seines) 

Lobons, von soincn erst__,n Anfang0n 2.n 11 hu.be ihm "unzwoidGutig vor 

Augen11 3) gastanden. "{/io Gr in der Jugcndb0gognung mi t ~lisaboth 
1'im Wirb0l durch allJ Zcitrauma" 4) soinos Lobens horuntorflog, so 

musf;t0 ar nun ;1g.::wios-3 Zci traume wic blind lings durchlebon" 5) bis 

,:;r ondlich cinon .kurz~:m I.foment klarsiohtig werden und sich frei 

ums ch3,uon durfte . In diosom Augcnblick findot die Auosohnung roit 

s2inom Schicksal statt; denn or ist in dom Wiss0n, dass einc Gotthcit 

ihn fUhrt, sich nur soin~s Wi ll ~ns und seines Godankens bewussti 

"Di o Hn.cht , welcho mich notigt, stoht nicht als oigunsinniger Trei

ber unsichtbar hintor mir, sic schwcbt var mir , in mir ist sio, mir 

doucht, als htitt ich von Ewigkoit hGr mich mit ihr darUbor vcrstgn

di5t, -;ohin wir zusilmmcn gehon wollon, als ware mir dies e r Plan nur 
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durch die end.licho Beschrankung meines Daseins wei t aus dem Geda.cht

nis gerUckt worden, und nur zuwoilen kame mi r mit tiefem Staunen 

die dunkle vmndorbare .~rinnorung daran zurlick" 1) . Die von Ulmon 

ersehntu 11 cdl e Kraft d8r RU.ckerinnerung 11 wi rd ihm auf einmal gewahrt . 

Er kann wioder in klarcr Porspektive sehon ? dass manchos, was ihm 

bishor a l s notwendig fUr di e Ausbildung und Vollendung seines We

s:ms , als Bedingung fUr sein GlUck vorkam, 11 wi e tote Schale 11 2) von 

ihm abgefallen i st . Constanze und Agnes sind ihm zu blossen Namen ge

vrorden . 

Im Augenbl ick des grossen Verlusts i s t er der hoheran Auf

gabe seines Lebens unwiderstehlich nahegerUckt worden und fUhlt 

sich darum unsaglich rei ch . Nur die Kunst bleibt ihm Ubrig, aber 

er orfa.hrt nun ganz "ihren hoil igon Wort 11 3) . Das 'N.:isensfremde hat 

ihn wie ein Feuer durchtobt und gG l autert, und in der GoY1osungs

s tundo flih lt er in sich Kraft zur s chopferis chen Ta.tigkeit. InbrUn

stig mochte er sich zu dem alten , neu orkannt en Beruf bekonnenJ 

"Fast g l aub ich wi edor der Knabe zu so in 7 der auf des Vaters BUhne vor 

jonorn wunderbaren Gom1Hde wio vor dom Genius der Kunst gekniet •• , 11 

4) . Damit erklart Nolt en sich d~r Kunst, se inem horrlichen Schick

sal , treu und s chlagt die BrUcke zur bedeutends ton Stundo seines 

Lobens: der Stund0 d.0r :Berufnng zum KUnstler . Die Kunst kann, so 

weis_s er nun , allgcmilgend sein, ab0r fordert dann von ihren JUn-

gern die hochste Einsamkeit in menschlichen :Bezi ehungen g obschon 

er s ich noch nach d8r Welt sehnen mag, hat er ihr entsagt . Sr ist 

fest entschlossen se iner Berufung fortan die Treue zu halten: 

143/ "··· es • • • 
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" es wird mich von nun an nichts mohr irremachon 11 1). 

Larkens vcrkennt Uol t <.ms Bekenntnis, v;cnn er behauptet: 
11 das Ungli..i.ck macht don Monschen oinsam und hypochondrisch, or zieht 

den Zaun dann gern so knapp wie moglich um sein Hauschen 11 2) . Er 

bchauptet, er wissc vro dor Schuh Nol ten drUclrng ":Deino Liobeskala

mi tlitcn haben dich auf den Punkt ein wenig revoltiort, nun ziehst 

du dich schmerzhaft und gekr ankt ins Schneckenhaus zurUck und sagst 

dir untcrwcgs zum Troste: du bringcst deiner Kunst ein Opfer" 3) . 

Nolten verwahrt sich heftig , als Larkens behauptet, er 

wolle in der Absonderung die Leidenschaft mit ihrom Schmerz und 

Uberschwenglichen Freuden meidcn; doch wo lle er nicht den Menschen 

und den Ki..i.nstler auseinandcrhalten. :Die Kuns t solle nur org~nzen, 

was dcm KUnstler die i'lirklichkoi t gewahre. Es mUsse " ••• Sehnsucht 

nun einmal d.as i:'.lcment des KUnstlers sein ••• "4) . Nol ten muss , um 

KUnstler sein zu konnen, froiwillig verzichten bcvor er verliert , 

bevor die cnttauschendo ..: rfahrung ihn um soin Id0al kommen Utsst. 

FrUhor war er auch wio Lark:ens der ~.foinung, dass ein natUrliches, 

gatreuos Goschopf wio Agnes ihm dazu verhelfcn vrUrde, 11 den frischen 

Blick in die 1Vel t • , •
11 5) zu bevmhrcn, dor dem KUnst l er unontbehr-

lich ist, abar scitdem sei er bosser bc l ehrt worden. 

Bald nach dem Abgang Larkens ' vcrsucht Nolton das Gloich

ecwicht seines V C:JSens hcrzus tellen, indem er si ch mi t Lust und 
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Selbstvertrauen wienie zuvor der AusfUhrung eines neuen Werkos hin

gibt . Und doch vGrb.indert eine untergrUndigo Unruhe ihn daran , zur 

avolligon Freiheit dor Seolo • • • 11 1) zu gelangcm. Das hint0rlasseno 

Schreiben Larkcns ' , in dem e r bekennt, er habe des Freundos Korr0s

ponct.enz mi t Agnes wahrgenornmen, wirft ihn wieder in die v7el t zurUck . 

:Oas neugcmonnene Gloichgewicht, das or in dorn Treuebekenntnis zu 

seiner 'llahron Berufung e;efundeu hat, ist auf oinrnal von dieser Ent

deckung vornichtot wordon. In einern Zustand der heftigsten Er schUt

ton.mg steht die Vergangenhei t mi t Agn3s ,rioder vor ihm und ,; ••• er 

fUhlt, dass das Unmogliche moglich, dass Altos neu wordGn konnen 2 ). 

Er ist Ub(: rzeugt, er rnUsso und wolle Agnes wi0der aufsuchen. 

Nolten verkennt sich solbst und die Gesetzo seines bishe

rigen Seins, wenn er sich getrost seinom Schicksal in dom Glauben 

Uberl~sst, dass or so die Krisis wohlbehalten Uberstehon werde . Zu 

diesom Schicksal gohort Eli sabeth in ihrer schrocklichen Ilolle als 

Zerstorerin des Gllicks aber nicht . Mit Grauen erf~hrt Nolton s pa t or 

zum erst,-:m Mal~ wie diG ratsolhaftc Person der Zigeunarin wi0der und 

diasmal auf absicht l ich gofahrdrohendo Weise soin0 Lebansbahn durch

kreuzt hat . Wenner obendroin von der Grafi n hort 9 dass ihr die Zi

geunerin , die ihr nur aus der Gestalt dar Orge l spielerin des Gomal

des bokannt war , im Tr aume orschienon sai, und wolch bedrUckendcn 

Eindruck dies auf ihren sonst so hellen ltnd sicheren Geist machto , 

beginnt er, si ch vor dem St a rrsinn dos Schicksals zu angstigen . 

Nolton kohrt nach Nouburg zur Uck, nicht als Liobhaber , 

ni cht am: blossor Pflicht, s ondern weil cs ihrn notwGndig geworden 
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ist under nur lcise hoffen darf, dass GlUck auf ihn wartct . Zusam

men mi t Agnes durchvmndert er in der Erinnerung alle schornm Wege 

dor Vergangenheit, und das GlUck van cinst soll den sichern Halt in 

der Gegenwart bict;:m. In seinen ~rzahlungcn verflihrt Nolten fragmen

tarisch, denn or fUrchtot sich, die geflihrliche vergangene Zeit sei

ner wirklichen und Agnescns v :; rmeintlichen Untreue zu berUhren . In 

dcm nouen inncrlichen Schoinleben kommt ihm die Wirkli chkeit des 

GlUcks als "Duft und Traum" 1) var . 

Die Bcsucho des Vetters wahrend Noltens Abwcsenheit, die 

.Anl~ss zu lfoltons :!'!i:isstrauen gcgebon habcn, bloiben wahrend ihrem 

er nouton Zusarnmen::rnin nicht verhohlt . D<n Vater ermutigt Agnes, ihre 

ncu arlornte Kunst dom Geliebt en zu zeigen. Anfangiich lohnt sie ab, 

2.bor bringt doch encllich die Mandoline und erkl1!rt ihm, sie he.be das 

Instrument spielen gclernt vrnil sie 11 so gar nichts van den hUbschen 

K'J.n~;ten vers tchG " 2). Der Vetter aus dor Stadt habe es sie gelohrt. 

In ih::-0r Ben:Uhung , ihrem Vorlobton zu genligen, hat sie ihm unbewusst 

Gologenhoit gcboten, ihr zu misstrauen und so seincrs0its untreu zu 

y;crdon . 

Agnosens Lieder dionen dazu , den unsichern Unterton dcr Lie

bosgoflihle sei t Nol tens RUclrJ.<:ehr zu akzentuieren. Ein Lied, "Der JM.

e:}r", ist als symbolisch fUr die Entfernung und V/iodervereinigung 

J.0::r- Geliobten zu verstehen . Sie haben nur miteinander ge 11trutzt 11 und 

horb ist der Entschluss zur RUckkehrg 

1) G:pf ., 
2) Gpf . , 

3) G:pf ., 

Und auf und nach der Liebsten Haus t 

Und sie gcfasst urns Hicder i 

1 DrUck mir die nnssen Locken aus 

Und kUss und hab mi ch wiedor t' 3) 
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Die Bodoutu...~g und Kraft ihrcs letzten Liodes als Ausdr uck 

der Grundstimmung soit Noltons RUckkehr hcbt der Dichter durch sei

ne 3inlei tung zum Liede stark hervor i 11 Also ble.tterte sie ab0rmals 

im Heft, unachltissig, keines war ihr re cht; tib0r dem Suchen und 

\"fahlen war dor Vator aus dor '3tube gegangon; sio klapptc das Buch 

zu und sprach mit Thcobaldan, wahrend si0 hin und wieder einon Ak

kord griff. Auf oinmal fiel sio in e i n Vorspiel ein , bedeutender 

als alle frlihern 5 es drtickte die t i cfste , rtihrendste Kl age aus . Ag

nesens Bli ck ruhte ornst, wie untc r abwesondcn Gedanken, auf Nolten , 

bis sie se,nft anhob zu singen" 1) . Eine Klage mi t oiner Vlendung 

vollcr Schm0rz und '."fehmut klingt aufg 

Rosenzeit t wie schnoll vorbei , 

Schnell vorbei , 

Bist du doch gegangon t 

War mein Lieb nur blieb;m t reu, 

Blieben treu , 

So l lto mir nicht bangcn . 

Die Treulosigkeit dos Gcliebten hat die ~rlebende zur ros i gniert 

l:l agendon Verl assonen gomacht , dio um die Vergangli ch.kei t de s Li e

besglticks woissg 

Oben auf des Hligc::ls Rand , 

Abgewandt , 

Wein ich boi der Lindeg 

An dem Hut mein Rosenband , 

Von seiner Hand , 

Spiclet in dom Windc . 

Paradox zu ihrcm Singon ist ihr Handeln , so wie das Schc i nleben 

der Liebcndon oi n Paradox bildot zu dom Wisson um eine Vcrgangen

heit , das als Unterton immor gegenw~rtig ist . Inhalt und Stimmung 
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ihres Liedes stchen im sch~rfstan Kontrast zu ihrcn Worten, als sie 

sich bewegt an die Brust Noltens wirft~ "'Treu ~ Treu ~' stammelt 

sie unter unendlichen Tranen, indem ihr ganzer Leib zuckte und zit

terte, 'du bist mirs, ich bin dirs geblieben 111 1). Bei einer solchen 

paradoxen Aussprachc des Mis s trauens kann Nolten mit seinom tiefen 

Schuldgeflihl nicht anders als versprechen, dass er zuktinftig die 

Treue halten werde. 

Aus abGrglaubischor Furcht will Agnes ihr Vorsprechen ge

genUber der Zigounerin, ein Jahr lang zu schweigen, unbedingt halten 

und lasst die Hochzeit um zwei Monate aufs chiebon. Nolten solle die 

Reise nach dem Norden allein unternehmen, •1indessen sei die Zei t 

vorUber, var welchcr siG sich fUrchte ••• " 2) . Obschon ihm das BUnd

nis mit dem 1/fadchen als hochst gowagt erschaint, da er nun daran 

zweifelt, ob sic bestimrnt sind, sich gegenseitig dauernd gltickl ich 

zu machen, kommt er zu,o Grunderlcbnis, dass sie schon von frUh an 

in gleichem Schicksal verbunden seiem "Notwendig daher und auf 

ewig ist er mit ihr verbunden, Boses und Gutos kann fUr sic boide 

nur in einer Schalo f!OVTogen sein" 3). 

Diesos Erlobnis Noltons verkennt absr das tiefer liegende 

Grunderlebnis~ die Jugendborufung zum Klinstler-, zum Nur-KUnstler

Sein. Da einc Aussohnung zwischen den beiden Lebsnswoisen nicht mog

lich ist~ ist cine Kollision imminent. 

148/ Letzten ••• 
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L0tzton ~ndes geht Agnes do ch mit auf die Reise . In einer 

bite.rt Rer'cliskll: bringt Wi spel ihnen di o Nachricht , Larkens weile als 

Handwerker :.h,e.r. "t . Bevor es i hnGn no ch gelingt den Freund zu sohen, 

hat er von ihrer Gegenwart erfahren und bringt si ch mit Gift um . 

Einem· hintorlassenen Brief ist zu ent hehmcn , dass or mit diaser Tat 

das J<~ inbrechen einer zerriss enen Vergangenhei t varmeiden woll te, die 

ihrn durch den Fluch seines Schicksals dio "Sinheit seines Wesens ver

wehrto . 

Horike ha t sich die Gefahr fUr oinon KUnstlor , bei dem 

''die hei t urc Geistes flamme sich vom besten 01 des innerlichen 

Mens chen schmerzhaft nahrt.:: 11 1 ) in dem Charakter Larkens ' vergegen

wartigt . Wenn e s dem Schauspiol.:ir auch moglich geweson war, "di e 

hochst en Glanzen;choinungen des L.:::bons und der Kunst" 2) in s ich 

aufzunehmen und scheinbar "mit Loib und Seole dieser Wel~ anzuge

horen" 3),machto i hn "jene Heimatlos i gkoit des Geistos, dies Fort-

und Ni r gendhin- Vorlangen, inraitt on sines roichen, mens chli ch schonen 

Dascins ••• 11 4) loidon . Schli_e sslich wurde ihm das Leb·::m in dieser 

We lt Uber und ihn ergriff die Todessohnsucht ,Ulmons. Nur suchte er 

in dcm Tod nicht wie joncr die Wi edor aufnahme in ein0 verschwunde-

ne herrliche Vergangenheit, denn ihm fehlto ein solcher Anker . Er 

kannto nicht diG Trcuo zu oinem Urgrund, scin Leib war nicht 11 dem :Slut , 

das ihn gezougt 1 vorfallon 11 5 ) . 

Wahr ::md dos Sohloszauf9nthal ts nimrnt der VIa ler einige von 

Larkens ' hintorlasscnon Schri ften vor und f i ndet darunter ,;eine 
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uns chuldigo Phantasia libor seine frUhere BerUhrung mit Elisabeth'~ )o 

Hier li ogt - allerdings unt or Auslassung des vi erton Stlickes und we

nigo ... , obschon wichtigor Jl.nd ,n-ungon - wiodor M~rikos Zyklusdi chtung 

vor genau wie in d~r Po- Handschrift, wenn dor Dichter auch Larkons 

die Absicht h2.ben lasst 9 
11 dio Geschichte mi t der Zigounerin fUr 

sich zu erw0itorn und ins Fabolhafto hinUbor zu spi0lon 11 2) . 

Obschon di o Dichtung wi o andere 11 Einlagon11 aus doT Vergan

gGnhe i t doc Dichtors stammt 7 spielt sie im Roman eine wichtige Rol

le . Si e st oht an der bedoutondon Wonda dor Handlung, nach der we

der Versohnung noch R•Jttung moglich ist. Die Godi chte sind unabhan

gi g von dem 11 Nol ten 11 ontstandon , abc r sind doch cmg mi t ihm VGT

bundon, obcm vveil sie s ich wi e dio nomanh2.ndlung und - Gostalten 

nicht mehr van der Person des Dichtors t rennan lasson . Die Vcrbin

dung zwischon dor Dichtung und dom Romanist abor woniger im Stoff

lichen Cl.ls im ThematischEm zu suchcm, donn sio biotct oine "Ampli 

fika tion1; dor wahron Tatsachon . 

Da.s Thoma 11 von der Unbostandi gkoi t der Liebe und der Vor

ganglichkei t des Licbosgllicks·1 3) , das auch in don andercm Einl2.gon 

vo rkommt , wachst sich hior a.us zu einem Bild dcr hcrumwandernden? 

in Treul osigkoi t v oTl as.3onon Liob,, g PGrogrina . :'!;ben in dem Naman 

Peregrina ist ai11e Gngo Vorbundenheit mit dem Roman zu suchen . Statt 

dor al l egorischon Fieur dcr Liebe komrnt in der Romanfassung dos So

n 8tts zum oraton Mal und nur in der orstcn ZGile der zweiten Stro

phe der Name nporogrina" vor . lTach Bock 4) bozei chnot dor Name "e in 
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Gehcm durch die Welt als durch eine Fromdo und das Suchan einer 

Hoimat aus SchutzbedU.rftigkcit". Darum ist Peregrina "die heimat 

lose Pilgerin11
, die in der Dichtung zur Allegoric der Liebe wird -

der loidsnden und heimatlosen Liebe . Schon in diesem Sinne ist ei

no starke :Beziehung zu Elisabeth im Roman festzustellen. 

In dor ersten Zeile des Sonetts ist eino weitere wichtige 

Anderung bemerkonswert . In dor Urfassung heisst esg 

Die Liebo, sagt man, wird am Pfahl gebunden 1) 

und nun, in der Nolton-Fassungg 

Die treuste Liebe steht am Pfahl gebunden 2) 

Nun, nach mohreren Jahron, ist das Bewusstsein einer tiefer liegen

den Eigonschaft der damalig3n Liebe ausgewachsen bis sie an 8rster 

Stelle steht: das Bewusstsein der Treuo n~mlich. Inmitten aller Un

best~ndigkeit der Liebe und Verganglichkeit des LicbosglUcks s t eht 

unarschUttorlich in ihrcr Trcue : Elisabeth . Durch die Treulosigkeit 

Noltens ist sie gowordeng arm, vorlassen, unboschuht . Durch die Un

troue des Gel i ebten hat sich das GcfUhl dor Verlassanheit gestei 

gert g das fr-Uh ere "edlo Haupt ;: ist nkr ank:1 geworden und ; i ihre" Wun

den sind nun 11 bittor11 3) . 

Ein zweites Moment gibt weiteren Aufschluss . In der Rart

laubs chen Abschrift und in der Po-Fassung lautet es am Ende des 

dritten Gedichts ("Abschied van Agnes"): 
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Soll ich di e Hand ihr geben 

In ihre weis se Hand? 

Bitt et ihr Aug0 nicht, 

Sagond: da bin ich wieder 

Hergekommen aus wo i t cr ~Holt l 

In der Roman-Fassung heis s t es aber: 

Sollt ' ich diG Hand ihr nicht geben 

In ihre liobe Hand? 

Bat denn ihr Auge nicht 

Sagond: da bin i ch wieder 

Iler gekommon aus wcit er Welt t 

In der Nolten- Fassung, wo mit 11 sollt 11 und 11 bat 11 das Pr~teritum des 

Traums bei beha l t on wird, s teht der .f:!rlobende ni cht mehr wie einst 

unent s chieden . Auf den damalig~n Konflikt i s t einc Entscheidung ge

folgt, die nun befragcnswert geworden ist. Die Negation, die der 

erstcn Fr age beigefUgt word0n ist, suggeriert eine positive Antwort. 

Er h~tte ihr selbstverst~ndlich die Hand rei chen sollon, das besagt 

auch das 11 denn 11
• Die Geliebte, die rnit Vertrauen zu ihm zurUckgekehrt 

war, v erdiente ein versohnondes Entgegenkommen soincrscits. Die Fra

ge, ob er i n der Krise gor ocht ontschieden habe , suchte M"drike sp~

t 3r heirn. Von dor Umformung des Schlussos ist nur abzuleiten, dass 

er sptiter - zu s1)tit - dio ]]nts cheidung als selbstverst11ndlich ansah, 

die er in der Krisisstunde nicht wagcm wollte: "grossherzige Versoh

nung aus beschUtzender Liebe" 1) . 

Dass sich die Einstellung des Dichters zwischen 1824 imd 

1830 in dies er Hinsicht gel:l.ndort hat, wird auch im Roman fUhl bar. 

152/ Percgrina ••• 
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Peregrina-"Clisabeth ist zum Abbild dcr "treusten Lioben geworden , 

Nolton zum Trouloeen. 

In dor Nol ton-Fassung ersclrnint zum ersten Mal als l etzte 

ZeilG des Gedichts '11Narnung11 1) g 

Reichst lachelnd mi r don Tod im Kelch der Silnden 

anstattg 

Weg, r euebringend Liobes-Gllick in SUnden 

der frUheren Fassung. 

Soit 1828 ist der Dichter zu dieser Einsicht gekommen; das 

Liobesgllick im monschlichen Borcich bringt mohr als die Reue - sie 

bringt den Tod. Dieser Tod kann zvrnierloi Art seJ.n. Die Liebe zum 

1'Iadchen bedoutet don kUnstlorischon Tod, indem sie den Kunstler zur 

Untr8ue seinem innerston Wesensgrund gegenliber fUhrt; in dem Bestro

ben des KUnstlers, seiner hoheren Borufung treu zu bleiben, ist di o 

Liebe dor Unbestandigkeit und so endlich dam Tode ausges0tzt . Wi ll 

dor KUnstle r sich behaupten, muss or im Sichorn bleiben. Das Siche-

re wird aber nur um den Preis der Verarmung erkauft, die wieder zum 

end lichen Tod der kUnstlcnischen Moglichkei ten fUhr<m kann . Der Klinst

ler, flir seine Kunst auch von dor Liebe abhangig , muss ihrer entsagon . 

FUr i hn muss die Liobo heimatlos blGiben, ihr Ort die "graue iiifoltn , 

ihrG 17eisc das Wandern, In ihrem Fremdsoin , ihrem Rlitsel vollon und 

ihrem Widorsprlichli chon bleibt sie dem KUnstler das Reizend- Roman

tische:. So i st dor Name 11 Poregrina 11 als Uberschrift des Zyklus In

halt, B0deutung und Stim..mung der Dichtung und schliesst sich b a irn 

Sinnganzcn dos Romans an . 

Wie Poregrina ist Elisabeth im GefUge des Romans zugleich 

Person und Symbol . Als P0rson vermittelto sie Theobald die Beri.ih

rung mit "den hintcroten Schachtcn seiner inneren Vlelt" .i ), die 

153/ fi.ir ••• 

2. ) Gpf ., p . 610 . 

') G-pf., p-~54 . 
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fUr ihn dio Borufung zum KUnstler bodeutote~ ab0r bald danach wuchs 

sie in seiner Erinnorung zum Symbo l dcr Kunst an. Als Symbol des 

ents choidenden Erlobnisses, als GErnie dor Kunst soll te sie ihm be

vrahrt bloiben in dGr Erinnerung und in seinom Wo rk. In der Person 

den Zigounerin folgt sic Nol ten und zors tort s0ine Liebesverhal t nis

se , indam sie oino fantastische Trouo varkBrport, die bei andAren 

die Untreue zu veranlassen vermag . Durch ihre ratselhaften ~rschei

nungon als wirkli che P~rson in dom Lebon dor Romangestalten und als 

Traumgcstal t i n dem Traum der Grafin, boschlounigt sie die psycho

logi s che Entwi cklung und somit das Ungltick der Hauptper sonon . Eli

sabeth erscheint wio das Schicksal selbst und zugleich auch nur wie 

ein ?lerkzoug des Schick.sal s. Sie ist "d~monisch und doch kein D1i

mon , Mensch und doch Ubcrmcnsch 11 1). In foster Trcue und unerschUt

torlicher Liebe halt sic si ch an das damalige "gogenseitige GolUbde 

d0r geist igston Lie be 11
~) und glaubt, dass der Geliebte doch endlich 

dem goheirnnisvoll(m .;Band" der Vore i nigung 11 auf i mmor 11 3) trcu 

bleiben wird . Allmahlich fUllt sich ihre Gestalt dermassen mit sym

bolischem Gehalt aus 9 dass Person und Symbol nicht mehr auseinan

d8rzuhalton s ind. 

Noltons Stimmung und Agnesons Vorkonnen von Larkens ' Vor

zUgen lockt die :Soichto von seiner zoi t we iligc.m Ur.treue hervor, die 

eine unerwartet heftigo R.caktion l:)ei Agnes zur Folgo hat . An dom

solben Abend meldet Elisa.beth ihre Gogenwart mit einem Gesang an, 

der die Szene ihrer orsten Begognung, die Ruine vom Rehsto ck, ur

plotzlich vor No lt ens Geis t rtift. Zurn ~rsten Mal seit seiner Ju

gend bcgognen Nolt an und Elisabet h si ch wieder als sic an der 

154/ Stelle ••• 

1) :Martens,I. Die Mythologie bei Morike , p .lo7. 

2 ) Gpf., p . 610. 

3) A.a.a. 
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Stolle wo Agnoa ens Schc inleicho gofundcn wird, keck zum Vorsohein 

tri tt und sagt g 11 Ioh bin die :r; r wahlte , moin ist dieser Mann !" 1) . 

Hol t en wirft die Hand , die ihn wie damala anfassen will, von sioh 

und v ,:J rwu.ns cht den Tag ihr::ir erst cm Begognung . Wie eine Erzahlung 

in Prosaform von dor Vorge :3 chichte des fUnfton Zyklusgedichts mu

t ot das folgcnde Ges chehen an. Nolton erkennt ~war das El end dcr 

Hoi matloson und bekennt, sie habe sein Mitleid vcrdient, nicht sei

non Hass. Al s or ab ~r entkornmen will, hlilt sie ihn mit Geschrei an 

se inen Kni on fest und , indorn sie ihre Liebo zu ihm bekennt, wird 

sie zum Bild der grosson Liobenden , ja zum Symbol der ewig- treuen 

Liebe selbst ~ "Liobstor 1 crkonne mi ch 1 Was hat mich hergetri e

ben? was hat mich die we it a~ Woge gc l ehrt? Schau an, diese blu

tenden Sohlen 1 Di e Li ebe , du bosor, undankbarer Junge , war a l l 

warta hi~ter mir her . Im ge lben Sonnenbrand, durch Nacht und Unge

witter, durch Dorn und Sumpf keucht sehnende Liebe , ist unermUd

lich , ist unorto tlich , das armo Leben l und freut sich s o sUsser, 

so wilder Plago, und l~uft und erkundet die Spuren des leidigen 

FlUchtlings von Ort zu Ort , bis sie ihn gofunden - Sie hat ihn ge

-fundon - da s t oht er und will sio nicht konnen" 2). Sie klagt , or 

fi'ltosse sie von sich 11 wie ein r~udiges Tier, - das aber le ckt mi t · 

der Zunge die FUsse des Herrn ••• 11 3) . Tiefer treffen abcr die 

Vlorte, or soi ihr mehr als Agnes untreu gewescn: "Warst du ihr 

ungetrou, oi sieh , dann bist du mirs doppelt gewesen" 4) . Di ese 

Ankla.g0 fallt ihm 11 wic Donner aufs Herz" 5) . Von Elisabeths 

155/ Treueforder ung ••• 

1) Gpf ., p . 7 65 . 

2) Gpf ., p.766 . 

3) A.a.a . 
4) Gpf ., p . 7 67 . 

5) A.a.a . 
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Treueforderung aus erscheint Noltens Verh~ltnis zu Constanze und 

Agnes als oin doppelter Treuebruch. 

Uoltcn vorksnnt abe1° die grosse Macht dur Liebe? die Eli

sabeth trei bt. \Vie Morike damals will or das Symbol behalten und 

die wirkliche Parson verstossen. Indem or Elisabeth von sich waist, 

Y1ird or i m Tiefsten sich sol bst untreu und vcrstosst gegtm seinen 

innerston Wesonsgrund, or Ub0rhort "den unterirdi:::;chen Strom seines 

Das0ins 11 J.), Darin ist dor tieferliogondo Integrationspunkt des 

Romans, insbosondere der Peregrinadichtung und der Jugendapisode, 

zu suchon. 

Die Stimmung der Vorlass0nhoit, die sich vor allem im So

nett flihl bar macht 9 las st sich im Folg..:mden auch auf Agnes bezie

hen . In ihrem Zustand des Wahnsinns filhlt sie sich vom Geliebten 

verlassen und singt ausser rcligiosen Liedern andcre Uber die Un

b0standigk0it dor Liebe und don Zweifel, don die Treulosigkeit mit 

sich bringt . 

Von dem 11 Al0xis-Brunn 11
, d0r sich avf dG!!l Gut befand, liess 

Agn~s sich vom blindcn Ronni die Q;:;schichto erz~hlen. Die Tr0ue bis 

in den Tod, die Alexis und Bolsoro boim Ringvvechsel in christliohem 

Glauben gelobten, licss in wunderbarer Weise einen trockenen Rosen

stock , der Belsorens Ring trug 9 boi diescm Brunnen blUhen. So wur

de Alexis ' Vortrauon in das himmlische Wohlgefallen g0starkt und 

er wurde, nachdem auch J3elsorons Vator sich auf dem Sterbebett 

zwn Christ ontum be;:kannt hatte, mit Bclsore ehelich verbunden . 1s 

156/ soll • •• 

1) Vgl. Gpf., p . 610. 
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soll mehrero J ahrhundert o lang ein Brauch gowGson sein 9 dass Braut

leuto vor dcr Hochzeit hier den 11 Rosontrunk 11 trankcn 1). Au ch noch 

in dor Zeit dos Romans so l l das rosonfarbeno Louohten auf dem G:run

de des Brunncms in der Karfroi tag- und Christnacht zu sehcn gowesen 

soin. Altertum und Chrintontum wcrdon unter Boimischung dos Wunder

baren in oiner Lagonde voroinigt, worin die Kraft des Glaubens j n 

die ewige. TrouG a.ls zontrales Mot i v herrscht . In dies er Quo l le 9 

die durch ihr c Wunder von Liebcmdcm z,mgt 9 welche si ch durch a l le 

PrUfungon hindur ch die Treue gehaltJn 1 wird Agnes 1 in Larkens' gr U

no J acko gokloidet und mit oincm schmorzlichen Lacho l n um den Mund, 

tot aufgefund;)n . 

Nach Agnascns Tod liberlass t s i ch No l ten soinem Schi cksal 

in dom feston Gl aubon, er sei ihr Licbling . TodessohnsUchtig will 

er nur die Ruhe fUr soinen mat_tgohot zton Ge i s t. Und do ch weiss er 

nicht 1 ob order Verzwoiflung du~ch den Tod ontkommen kanm "Ja 9 

l tigc zum wonigsten nur dioso orste St ufe hinter r..ir l Und doch , 

wor kann wissen 9 ob sich dort nicht der Knoten nochmals verschlingt? 

-- O Leben l o Tod l Ratsel aus mitseln i 11 2). 

Zum Todo Nol tons kormnt es in eincr sturmbowogten Nacht . 

:Moriko hat das ganzc Goschohen oig,mtUmlich verschloiert 7 in cinem 

ungewissen Licht dargcstollt . Es bl oibt zwoifalhaft 9 ob das Wahr

gcnommenc in Wirklichkoit oder nur in dor Einbildung dor Botoili g

t on stattfindot. Wenn Vator und Sohn das w0 chselndc Pfeifen dos 

157/ Windes ••• 

1) Opf ., p. 787 . 
2) Gpf ., p.798 . 
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Windos horon, meint Noltan, es spiele jomand sehr f0ierlich die 

O:rgcl . Wenn Ronni und sein Vater nach einom lautGn Aufschrai samt 

einorn Fall don Maler tot auffinden, sioht der blindo Knabe cin Go

sicht, da s ilm ohnm~chtig in die Armc des Vaters fallen lasst. Wenn 

auch Gino natilrliche ~~rklarung filr Nolt,ms Tod wie fUr Hennis Visi

on g8gcben wird, l~sst sich das Geflihl, hicr sind Ubcrsinnliche 

Ilachte wirksam, nicht mehr verscheuchen. Auf oinmal wird Henni hell

s ichtig und sieht wie die Schattenbildcr Elisabeths und Noltens 

Arm: in Arm ilbor Noltens Leichc dahingleiten. Im Vorbeigehen wirft 

Nolt~m ncin Auge voll Elend 11 1) auf den Knaben und versucht kraft

los zu reden. 

Nach dcm Tode· hat sich der Knoten nochmals vorschlungon. 

Elisabeth hat ihn in unzerstorbarer Liebe und Treue auch dort fUr 

s ich gefordcrt. Ihra Prophozeiung~ '' •• • cs aifert, ich fUrchte, die. 

Liebe selbcr im Toda noch fort" 2) hat sich vollzogon. Noltens Ur

sprung, symbolisiert in Eli sabeth, dem or sich einmal mit einem 

•
1sol tsamon BUndnis' 1 3) vcrbunden, Ul.sst sich nicht tiberspiclen und 

vorleugnon und holt ihn noch im Untcrgang zurlick. Die Nixe hat den 

widcrstrobenden Knaben an sich und in den Tod gezogen. Die Sinheit 

e iner heilvollen Zcit in gottlichen Sph~ren nach dem Todc , die der 

Romantik so vcrtraut war, und im Schatt enspiol vom Konig Ulmon cr

reicht wird, erf~hrt hicr bci Morike ihre Umkehrung in das Grauen . 

Wor von Geburt aus der Romantik vorwandt ist und die Boru

fung, ihr als KUnntler zu dionon, mit cinem Gellibde auf ewig be-

158/ si0gclt ••• 

1) G:pf., p.802. 

2) Gpf ., p.765. 
3) Gpf ., p . 610 . 
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siegGlt hat 9 soll ihr in goistigor Liobe angohoron und treu sein 9 

auch nach dom Tode. Dor Tod bi et et kein0 Erlosung aus den irdi

s chen No t on 9 koin0 Aufnahme in die gottlichen Sph!ren. Von diescr 

Urangst in ihm 9 von dioser romantisch-nzgativon Auffassung des 

KUnstlortums wo llt c Moriko s ich am Endo s einer romanti s ch0n Peri

ode durch di0 Niederschcift des "Maler Noltcn 11 befreion. 



VI 

DIE FORMSCHONREIT 

Seine Jugendorlebniss e und die daraus entwickelten An

schauungcn und Auffassungcn hat Morike in seinem im Jahre 1832 er

schienenen Roman 11Maler Nolten" dargestellt . Durchgehend gibt sich 

im Roman die tieferliegende Idee, der rote Faden, zu erkennen g die 

Treulosigkeit als schicksalhaftes Verhangnis des Menschen . Auch in 

Morikes weiterem Werk findet sich das Treulosigkeitsmotiv, das so

gar eine Entwicklung aufweist , 

Mit der Niederschrift des Romans hat Morike versucht , das 

Ubermass des Romantischen in seinem Wesen zu i.iberwinden . Unter 
11 rornantisch 11 verstand er das Streben ins Weite und das Meiden der 

begr enzenden Forrnen . DafUr kam eine zweite Seite seines Wesens ihm 

zuguteg die_Fahigkeit, das zu.gellos freie Subjekt, das Dionysi

s che, das zurn Chaotischen flihrte, in die feste Form einzufangen . 

Schon in dem Roman fasste er den Gegensatz von Subjekt und Objekt, 

von absoluter Bewegung und absoluter Ruhe, von Gei s t und Form, in 

die Formel g romantisch und antik zusammen 1), 

Nach den erschUtternden ]I:rlebni ssen der vorhergehenden 

Jahre entzieht sich Morike der Welt und verwirklicht , was Larkens 

i m Roman sagt~ 11 • •• das UnglUck macht den Menschen einsam und 

hypo chondrisch , er zieht den Zaun dann gern so knapp wie moglich 

um sein Ha.uschen" 2). Die ganz subjektive Lyrik verstummt zwar, 

160/ aber •• • 

1) Vgl . das Gesprach zwischen dem Maler und dem Baron, Gpf . , pp . 

673-4 . 
2) Vgl . Gpf . , p . 619 . 
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aber seine dichterische Produktion gedeiht wei ter. HJ!JG gi bt auch 

Dichter, die • • • weiter dichten. Eduard Morike, nachdem er erlebt 

hat, was er erleben konn~e, nachdem er Gipfel und Katastrophe der 

Seele erreicht hatte, entschliesst sich resigniert dazu, die Trilin

mer seiner scelischen Existenz weiter zu bewohnen, und sie sorg

faltig nach aussen auszubauen, um sich in ihrem Innern zu verber

gen und niemandem mehr zuganglich zu sein . 111) Morike steckt sich 

sain kUnftiges Feld genau ab und bekcnnt sich zum Mass. Er wendet 

sich anfanglich den unpersonlichen Gattungen der Novelle, des Sing

spiels, des Marchens und der Erzahlung zu . 

Die ::-~rzahlung "Lucie Gelmeroth 11 
( Gpf., p. 827 ff.), die im 

Jahre 1833 entstand 2), zum ersten Mal im !'Urania, Taschenbuch auf 

da s Jahr 1834" unter dem Titol "Miss Jenny Harrower" 3) erschien und 

erst im Jahre 1839 11 deut s chen Verhaltni,3sen angeeignet" 4) wurde und 

den deut s chen Titel erhielt, st eht zeitlich und inha ltlich in unmit

telbarer Nachbarschaft des Nolt enromans . Bs war Morikes Vorhaben, 

die Geschichte zu einom selbs tandigen Roman umzuarbeiten 5), aber 

ein so weit ausges.ponnener Roman wie der ;-Noltentt war ihm nun un

moglich. 

161/ In diescr • •• 

1) Borchardt,R . Presa I . Darin ~ Uber den Dichter und das Dich~ori

sche. Stuttgart, 1957, p.50. Zitiert beig Krummacher,H . , p.338. 

2) Vgl. An Gusta,_v Schwab, den lo.Fcbruar und den 4.Mai 1833; Vgl . 

Seebass II, pp . 67 und 68. 

3) Wichtige Variant sn diesc r F'assung werden in dieser Untersuchung 

beachtet. 

4) Vgl. das Vorwort zu 11 Iris . Eine Sammlung erz~hlender und drama

tischer Dichtungen von Eduard M5rike 11
, die im Jahre 1839 bei 

Schweizerbart in Stuttgart erschien . 

5) Vgl. An Gustav Schwab, den 4.Mai 1833; Seebass II, p.68 und An 

Mahrlen, den 8.Mai 1833; Seebass II, p . 70. 
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In diescr "Novello 1: ist Morike nicht mehr wie im I oman be

mUht , das Krankhafto im SeelGnleben auszuarbeiten und vordergrUndig 

zu machen . ViGlmehr ist hior cin en0rgischor Vcrsuch des Dichters 

zu versptiren, die Seclerivorgrrngo Luciens objektiv darzustellen . Ein 

Schicksal hoheren Ursprungs enthlillt sich nicht: das Schicksal ist 

nun gnadig ge~orden. Die Heldin endet nicht mehr tragisch, sondern 

tritt als 11 gcheilt0 Phantastin" 1) aus dcm Geschchen hervor. 

Es ist nicht zufiillig, dass Mariko anfangs eine englische 

Heldin fUr seine 11 Novclle 1
' wtthlt und die Geschichtc sich gegen ei

nen vollig englischen Hintergrund abspielen lasst. Im 18 .Jahrhundert 

vrurdc Si t tc und Treue der ,~ngHinder in der Liobo in den a.ndern eu

roDaischen Landern sehr hoch cing8schatzt. Die englische Frau, die 

zu eincm Vorbild mehrerer franzosischer und deutschor Tiomangcstal

ten w-urde , zeichnetc sic~ durch ihre allgemeine Mcnschenliebe und 

bewucstas Tugondstrebcn aus . Die Liebe selbst wurdo rationalisiert 

und wurdo als hohere Liebe cine Vernunfterv1~gun0 , die an philoso

phischem Gehalt g8winnen und zuw0ilcn zu einor Tieligion warden 

konnte. Wenn 1:orike dom Frcuncle Schwab darum s chrGi bt 2), 11 die re

ligiose Id1::e, wale.he der Komposition zugrund0 liegt" , habe sich 

fruchtbar orHieson und. seine 11Fabel •1 erhal to nun "durch die gchorige 

Ausftihrung dos 1)hilosophischen Gehalts ihre wahre und volle Bedeu

tung", hat er wahrcch.')inli ch die einc 11 Idc0 11 im Gedanken, dio bei 

Jenny zu Giner Lebensphilosophie ausw~chst: die Idoe der Liobes

troue als Tugond . 

Ein jungor Offizicr, in den sich Jennys Schwester Anna 

verliebt hn.t, zeigt spM.ter, "dass or ihr rcder treu sein wolle 

162/ noch • •• 

1) Vgl. Kurz an Morike, den 23 . Juni 1837 7 Kindermann , H. Brief

wcchsel zwis chcn He1·mann Kurz und ~duard :Morike, p . 41. 

2) A..YJ. Schwab, den ,1. .Uai 1833:i Soobass II,- p . 68 . 
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noch konne" 1) . Nach ihrer Trcnnung siecht Anna dahin und stirbt 

bald darauf . Der Tod der Schwcster schUrt bei Jenny einen vernich

tenden Hass g8gcn ;;den ungestraften Treulosen;1 2) , so dass ihr beim 

Bo such eines al tcm Freundcs Raiph i m Ubermass der Schmerzen das 

verhangnisvolle Wort ents chlUpfti 11 Rache die Schwester, worm du 

ein Mann bist l 1
13) . Wenige Tago spat er wird der Offizier t ot auf

gsfunden und Jennys nbang::ite Ahnung8nn worden bes t a t igt , als sie 

bald darauf durch ein geheimes Bill ett von Ralph erfahr t , de r Leut 

nant sei im chrlichen Zweikampf mit ihm gefallen . 

In ihrer Verzweiflung wird i hr Wort ihr mehr und mshr zu 

?inem Verbr echen und da sie durch ihre arglose Aufforderung den 

ersten Impuls zur Tnt gegeben hat , bctrachtet si ch J enny bald als 

die cigent liclrn Morderin . Ihro Sorge um Ral ph und eine schwarmeri

s che Schns ucht nach der verstorbenen Schwester l oscn bei Jenny di e 

ungeheu:re; Uborzeugung aus g 11s ie wolle , sie mUsse ster ben 11 4) . I n 

einer Art phantastischer :SkGtase .bildet sie sich t1in , die SUhne der 

Blut3chuld Ralphs und die hochste Treue zu der Schwester konne sie 

errei chen, .-wnn sic sich als I1,lordorin vor Gericht st8llon und hi n

richt ·,n las ;:i o . 

Ein Jugendfround Jennys besucht w~hrend ihrcr Haft di e 

Stadt und als ihm die G0s chichte mitget0ilt wird, zweifelt e r an 

ihrer Schuld . Br hofft, dass ein Besuch bei i hr ein Gest~ndnis her

vorlo cken konne . In dioser Vermutung wird er best~rkt durch di e Er

innerung an zwei Ereignisse? die or in seiner Jugend g0meinsam mi t 

Jonny urlebte . 

163/ Damals •• • 

1) Gpf . , p .829 . 
2) Gpf . , p . 830 . 

3) Gpf . , p . 838 . 

4) Gpf . , p . 8390 
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Damals nahmen beide an oinem Fest teil, das von ainem Sturm 

unterbrochen wurd0 9 und. in dor grossen Verwirrung, die folgte, wurde 

Jenny mit dcm Freund auf ein Pf8rd gesetzt, das sofort mit den Kin

dern auf seinom RUcken in die Finstornis der Nacht fort lief. Die 

Bostie stUrzte sic ab8r nicht in das Ungllick, sondern brachte sie 

nach einem wilden Lauf in clie Nahe dor Menschen zurUck und brach dann 

vor Erschopfung zusammen. V/iihrend dGs Ritts umschlang die kleine 

Jenny bang den Knnben mit ihren Armen. 

Wenn der Mensch dom Schicksal haltlos preisgegeben ist und 

s elbst keine l cnkende Macht besitzt, soll or sich getrost hingcben, 

denn so wird der Endpunkt noch in Sicherheit erreicht . "Dem tollen 

Mut" 1) der Schicksalsbestie Uborlassen, soll er 11 oben 11 bleiben indem 

er sich , wie Jenny dam&ls, an s e inon Mi tmcmschon halt. 

Spater wurde Jenny eines Diebstahls beschuldigt, aber ihre 

Unschuld vrurde ondlich vollkommen bewiesen. 

Im 11Maler Nol ten 11 greift die VcHgange!1hei t in die Gegenwart 

ein und zorsto r t sie. In dieser Novello jedoch wird cine neue Haltung 

des Dichters sichtbarg die Vergangonheit wirkt positiv auf die Gagen

wart ein und veranlasst die Heilung. Im Vertrausn, es konne nun vrie 

damals das UnglUck abgewehrt werden, besucht der Freund Jenny im 

Gefangnis. Die Anwescnhei t des Jugcmdfreundes und die Erinnerung an 

einc glUcklich verbrachte Kindhei t brechen cl.en Bann und Jcmnys GefUhle 

kehren aus der 11 phantastischen Hohcn 2) in die Rcalitat zurUck. Sie 

164/ bokennt 

1) Gpf . 9 p.835 . 
2) Gpf ., p . 840 . 
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bokennt ihre Unschuld, wird 0ntlassen und gewohnt sich wieder lang

sam an cine anfangs als grell orfahrenc reale Welt, in der sic zum 

Schluss d.ie wahre Liebe und Traue in der Ehc mit dem Jugcndfreund 

findet. 

Der Seelenzustand Jennys ist dem dcr Agnes verwandt 9 nur 

ist die Damonie gesohw1:icht. Im Gegensatz zum nMaler Nolten" erweist 

das Schicksal oich als durchaus gnadig. Der Troulose wird zwar noch 

mi t dem Tode best raft, nur wird die troue Jenny nicht mi tgerisscm . 

Nach der Befreiung aus dem Bann einer schwarmerischen, irrefUhrenden 

Denkweise losen sich die Verwicklungen im Boreich des Diessoitigen 

und die Zukunft erscheint wioder in der richtigon Perspektive als 

heil . 

Nach einom Brief Morikes an Vischer 1) hubo er im Februar 

des Jab.res 1834 11 eino leichte Opcr 11 geschrieben ( "Die Regenbrlidor" . 

Gpf., p . 1115 ff.) , "wclche viellcicht im Herbst zur Aufflihrung11 kom

nc. In cinem Brief an Mahrlen vom Jahro 1835 2) berichtet dur Dich

ter, dass zu den beiden fortigcn Akt~n nur noch der dritte fohlo. 
1Venn auch der Oper von Kurz 11 auf die J3oine;i 3) geholfcm und blihnen

f ,3rtig gemacht 1,vurdc, und wenn 11orilrn auch im Vorwort zu 11 Iris 11 be

kennt , er danke ;.die Ausflihrung der letzten Szene ••• dor glUckl ichen 

Hand seines Freundos H. Kurtz" 4), licgt hi0r doch im wosentlichcn 

0in Produkt Morikes var . 

165/ Die ••• 

1) Vgl. An Vischer, don 28 .April 1834:i Vischer, R. Briefvrcchsel 

zwis chen Eduard Mariko und Friedrich Theodor Vis cher, p . 120 . 

2) An M~hrlen, den 4-M~rz 1835; Seebass I 9 p . 408 . 

3) An Kurz, den 26 .Mai 1837 9 Seebass I, p . 411. 

4) Vgl . hi0rzu Gpf . , p . 1432 . Vgl . auch Mc III, p. 515, die Lesart 

"leztcn Scenen 11
• 



Die VGnvandtsohaft dos StUckos mi t dem 11 phantasmagorischen 

Zwischenspjol", "lJem l ctzten Konig von Orplidn ist wahrscheinli ch 

auoh durch d:i.e zoi tlicho Na.he der zwei St-Ucke aneinander erkUtrli ch. 

Die Goschichte spielt nicht mohr a u f einer Mee rinsel, sondern t a ils 

bci don Mens chon in c i nc;r M-Uhl c und toils im frei en Wald. Ulmen 

cntstammt den Gottorn und kchrt wicdar zu ihnon zurUck, aber die 

Regonbr-Ud.er und di(~ d r oi SchwGstern sind 3.ls Kinder zweier verstor

benor Konige, die 2.uch Z.J.uborcn war-.:m, den Gottern untergeordnot. 

Wi e Alrachnod, Vat Gr dor Sch'Nester n , "mi t Fouor und Windent., so 

vrlite t e The bar, Vat er der BrUcler, 11mi t ungeheueren RegengUssen und 

Wolkenbrlichen11 1). Da sie f o r twahrond stri tten, wurden die be.iden 

Feindo von den Gottorn vregg-:morrm1en 7 a bor sie ,mrden noch vor ihrem 

Tode xitcj_nander ver sohnt . Danach mussten ihre Kinder auf do1· Erda 

noch dor Va t or Schuld blisson . 

Die e l ement a r on :Miicht ,-,, di8 von don V~tern auf die Kinder 

Ub:Jrgegangen sind, gebrauchon dio ·, 8rben posi ti v, zum Wohl der .Men

sollen. Di e drci Brilder ziehon durch das Land und bringon den er

s:➔hnton Regen. Zwei Schwestern helfen den Mcmschen in dem ·,/lald und 

Oi.rt- dem See . Die dritte Schwester, JurJ tine, ist zu dcm Menschcm ge

koml:)_en und hilft in der MUhle , doch hat sie noch ihrc elementaro 

Kraft behal t <;n . Die Verwnndtschaft mi t Greth ist unverkennba.r: sie 

bindet der Mlihle o in rot.JS TUchlein an dio FlUgel "dass sie sich 

alsbald drehon miissGn wio ein Hexenhaspo l" 2). 

Bo i Nacht und Mondschi3j_n bringt Justinens Pflegevater, 

Steffen, s i c zu 0in2m wildbowachscnon ]?o l scm im Walde, wo "hundert

j ahrigo ~~ich.:m;i wachsen und k l oine Feon tanzcn. Dincn Ring, den eine 
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Fee vom Folson holt und Justinon anbietot 9 orkennt Steffen mit Stau

nen als das vorige Eig0ntum Alrachnodsi Justinons Vaters. Er offon

bart i das s der l17 els Alrachnods Grab soi und bestatigt Justin<ms Ah

nung i sio sei Alrc1chnods Tocht or. Steffen borichteti vor flinfzehn 

Jahron hattGn dianstbaro Geist er ihres Vaters sic ihrn libergoben mit 

dor Voraussago g 

Einst kommt dor Tag i 

Da wird man werben um des Madchoris Hand. 

Von dreien BrUdo1·n einer ist bestimmt - 1) 

Das Gllick ist ihr aber nicht ohne we iteres zugosagtg 

Sic wahlc guti dass sic den Rechten treffe, 

Nur einer kann dor no chte sein . 

Bei dar richtigen Wahl i s t i hr noch mehr beschieden : 

Aber zuglei ch wird sio den traurigen Bann 

Der beiden altorn Schwestern lo son holfen. 

Die ~ahl wird ihr aber nicht zu.m Verhtingnis. Ihr Schicksa l ist in 

den Handen der Gottcri die Gu.tos mit ihr vorhabon . Ein himrnlis cher 

Chor singt Ju.stincn zu g 

Wir konnen ui ch der Liebe Wahl nicht lehron , 

Doch Gott er leiton dein Geschick . 2) 

So wie ihr anfangs da s Go l d in den Scho ss fallt 7 so ist ihr ein 

£llickliches Sc.hi cksal boschioden. Schon naohdom sie die :BrUder zum 

orsten Mal gesehen bat 9 hat ihr Herz ents chieden 7 nur zwoifelt sie 

noch , ob Felix ihr auch von den Cottern zugcsagt worden ist. Darum 

schlUpft sie mit Hilf0 dos Ringos in die Gowander der Schw8stern und 

zeigt si ch so den BrUdGrn, um sic auf die Probe zu stellen . Gewi s 

sermassen i 8t es ihr a lso orlaubt, in da s Schiaksal einzugr aifen 1 
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ohno, dass 11 jen0s kecko Spiel don Got torn missfallen hatte" 1). Zwei 

Brlldor ants choidon sich fllr die zwoi Schwostarn und Felix zeigt 

sich Justinon trcm . Wann li'el i x und Justine Gich liebend umarmen, ist 

auch der Bann gobro c h e n ux1d auch di 0 b-eide.n a nd0ren Paa:ce finden s ich 

zueinander . Zugleich wi~d 

••• d~r alte Gottcrspruch crflillt, 

Und Thebar und Alrachnod sind 

In ihrer Kinde r Li ebe nun v oreint. 2) 

Die Disharmoni e de1· Ve>. r gangonhoi t wird durch die Liebe 

uncl rr r aue der GegemJc:i.rt aufgahobon . I m Roman war die Treulosiglrnit 

schicksFtlhaft , indem dcr Mens ch seine Verganganhoi t vorkannte und 

schliesslich mit i hr auGsinandarfiel. Wann die Liebe vorhin dem Su

chenden fortwahrond ont·,::-i c h und in ihror Unbostandigkei t ?ich a ls 

troulos 0rfalu·::1n li ess , nun fall t s io ihrn wie Gold in don Schoss g 

Dor Hii:imal g i bts den Soinigen i m Schla f . 3) 

Glaubte Jffo rike, dass dio Gotter ''ewige Lieb und Treu" 4) 

dcm Monschen a ls Schicksal mi tgabon ? Aus .:t rfa.hrung wusste er, dass 

dies i m wirklichen L0b011 nicht oo war? abcr er verrnochte bei der 

Ausarbeitung dioses Sings~i8ls in s einer Phantasie oino solch ide

a.lo Mog lichkoit zu schaffGn? urn auf kiinstlerischem Weg das Leben 

zu moist ern. 

Uber die Novella mi t · i hrer n Ucht ei-nen Darbiotung der :Be

gebenhei ten und das Singspicl mit soinen phant ast i s c hen Element on 
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kommt der Dichtor im Jahre 1835 1) zur M1:l.rchcnform. In "Dem Schatz" 

(1835 7 Gpf ., p . 843 ff . ) wahlt Morike die unpers~nlichc Gattung des 

Mlirchons, damit das Subjektive v0rhlillt bleiben konne 2) . Der Dich

tcr vorh,i.rrt in der Spannung zwischon Phantasio und Reflexion , Schon

hoi t und Wahrheit. Die Zuhorer im Gasthofo konnen ni cht zwisohen 

'{lahrhci t und Dichtung unt 2rscheiden. Dor Schweiz8r war, untcr dem 

:"::indruck, es sci allos Pliantasie, eingeschlafen, und Franz Argoba.st 

kann nelbst nicht sich8r .,;agon, ob seine Bcgegnung mit dem Feld

mcsser und don Waidof0g,3rn Traum odor 'Virklichkei t gowosen. Mi t 

Kornolio sind wir am :Sndo dGs Mlirchcno bezaubert und vmllen ni cht die 

Wirklicbkei t erfahron. Mit ihr wilnschen wir , "dass von den gcister

hnft ,:m Dine;cm, di3 wir ahnon, dor lct?.to Schleior ni cht hinweggenom

men W8rdc"3). 

Treulosigkeit und Trcuc werden einandor auffallend· i n den 

Hauptmoti von der Zontralha.ndlung gogenUborgostoll t . Der A bf all und 

die Treulosigkoit Irmels und ihre Bestrafung stehen in schlirfst em 

Gegcmsatz zu der Treuo Annchon- Josephons und ihrer Bolohung . 

Schon am Hochzeitsabend hat Irmels Gemahl , GrRf Veit von 

Lowogilt, "cine base Ahnung 11 4), als Irmel beim Tanz "bald dem, 

bald jcnem Gast die Hand zum Reigcn gibt" . Er versucht sich mit 

einem Kuss ihrur Lieba zu versichorn und schenkt ihr dnzu eine 
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1) Vgl. An Mahrlon, den ,~ .• Marz 1835; Seebass I , p . 408 . 

2) Vgl. hiorzu MartGns,I. Dio Mythologic bei Morike, p . 54 . Es 

bleibe dns Subjekt dos Dichtors '' • • • wia fast Uborall in sei

ncn Schopfung8n, hinter der Sache, dem Stoff und scin0r Behand

lung vorborgen 

3) Gpf ., p . 900 . 

4) Gpf ., p . 859 . 
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Gllick besiegoln soll. HiGr zoigt sich schon dor Riss, dcr sich , trotz 

Irmo ls Gelobnis ihre1"'.l lvlanne 11 a ls e in trcues Wei b zu dienen11 1), in 

kurzer Zei t orwci tern muss. Es rn.sst sich di0 Falschhei t in ihrerr. 

?eson schon spliron . 

Wonn Irmel die Mus cmkunst , Gesan6 und Harfonspiel , bGisei te 

lagt zugunsten ddr GescUiftse innahmen , begaht sic schon den ersten 

Fehltritt, dor schli0sslich zur Trculosigkeit fUhrt. Es ist die Er

fahrung des Dichters, dass Geld und Muse, Eoruf und KUnstlortum ein

andor Feind sind. Bald kommt der Graf hinter Irmels 11 :foine Wirtschaftn 

und beendigt sic "in a ll0r GUton 2) . Sie kann os dem Gatten nicht 

vergeben, dass or den Baucrn ihre Schuld schenkt, geht zu Ostcrn zu 

Gottos Tischc mit schwarzcm Herzen und i s t nach diesem religioson 

Vorbrcchen dem Unv'.::rm·'.:lidlichen ausgosct zt ~ 11 Von Stund an war sie 

wie VGrstockt" 3). Wcr sein christli ches Gewissen in dieser Weise 

vorgewaltigt, ist zur Treue nicht mohr fithig. Ihr falsches uncl herab

sotzondes Benahmon ihrem oi genen Kind8 gogonUber vcrloiht ihr don 

Zug des Hassli chen . 

Als dor Graf in 11ann<mtroue im Dienst seines Kaisers auf 

langere Zeit fortgohen muss, bcnutzt Irmol dio G0legenheit, l ei-

nen Buhlen von zwoifelhafter Horkunft bci sich aufzunnhmen, und be

statigt so unsore Vormutung , s io sci grundstitzlich treulos . Die 

welsohen Lieder dos Buhl cn - Bevrnis au.ch flir don Mangel an staete • 

und triuwe bei dicsem ;'Ri ttern - v0rgnUgen die Treulose und sie ge

braucht nun Musik und Lied zu falschcm Zwo ck. Das Treuesymbol, die 
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1) Gpf ., p.859 . Es soi hier, im Vorbeigehen, auf die Funktion der 

goldenen Kett0 im Gedicht ;'lnichtlichc Fahrt" hingewiesen . Vgl. 
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goldene K0tte des Grafun , missachtGt sie lcfchtfertig und wUnscht 

sich eine grosserc zum Zeichon ihres irdischen Besitzes. Die TUcke 

der Falschcn v2rmag sic b0i dcm uner."arteton Eintri tt ihres Hannas 

nicht zu r·etten, und or nimmt ihr die goldene Kotte ab, zGrreisst 

s ie und las st s ic zwn Fluch wGrden, auch j8nsoi t ~-; des Grabs t "Also 

sci es von nun an zwischen uns t Und dicso Kotte hi.:-:r wcrde fUr 

die~ zu oiner Zcntn~rlast, und sollcst ihr Gcwicht jenseits des 

Grabs mi t Scufzcn tragon, bis ihro -~nclon wi edor zusamm3nlrnmmcn t 11 

1) . Er wirft darauf dio baiden Stlicko durch das Fenster in den 

Fluss . Es lag wahrscheinlich in dcr Absicht des Dichters, so soin 

Urtcil Uber dio Treulosigkoi t auszus i~ r.:,chcn: dia Treulosigkei t in 

mcnschlichcn Bczichungcn und im VerMiltnis des M:cns chen zur Reli

gion und Kunst. 

Nachdem Irmels tlickische Versuche, aus dem Gefangnis zu 

entkommen, f3hlgcschlagen sind, beg0ht s ic S0lbstrnord mit einer Na

del, die ~uvor zur Erhohung ihrcr verflihrcrischcn Schonheit ge

dient hatte. Die Trculose mus 3 mehrere Jahrhundortc nach ihrem 

Toda als ruhelos er Goist das Gewicht der Kette "mit Seufzcn11 tragon , 

Der Sohn des Grafon w·ird zwn trcuen Vasall dos Konigs und sein Ge

schlocht wird b2rlihmt . Franz Argobast, der Goldschmicd, soll der 

ang~hendan Konigin, die aus dicscm Goschlecht stammt und darum auch 

Nachkomme d.::ir Frau Irmal ist, cine Krone machDn. 

Jose:;,ho ist als Gcgenstlick zur Frau Irmol ein Beispiel 

gesunden Tfonschontums . Schon uls Kind geht sic b0im We chsel von 

Fing'.) rhut und Kro:uz die "Vcrlobung" mit Franz oin und bleibt ihm 
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irnmer treu. :Ss gelingt dnr :Base nicht, ihr einon Vlorbor aufzudringon. 

Obschon Franz sich ihror· fast nicht mehr e rinnern kann, ist sie in 

ihrom Glauben an seine RUckkehr und in ihrer Treuo un0rschUtterlich. 

Sio bl8ibt nUchtorn und traut ih:com Schicksal 9 das .-fie Franzens von 

dor ungowohnlichen Baroness Sophie gslcnkt wird, bis Franz sie nach 

ihrom Wiedersohcm von sel bst 0rkcmnt. Sie ist, anders als Agnes im 

Noltenroman und Jenny in dor Novello, frei von damonischem Einfluss 

und psychischen Storungen , Es scheint, als ob Morike in dieser ge

sunden Madchcmg8staH oin neuos Vorhal tnis mi t dem Mi tmenscben und 

einen nauon Gl3.ubon an ihn zum Ausdruck bringen wil l. 

In oiner Spruchsammlung, dio oino ".?eo", die or spater 

als dio :Baroness Sophi u orkcnnt, Fi-anz ·,:m schcnkt, steht die grund

leg0nde Pro}Jhezoiung~ "Doin erstos Li0b, dGin letztes Lieb" 1) . Ul

man mussto unabHtssig das Buch suchen , in dem 11 Zuklinftiger Dinge 

Wachstum und Vo:r.knupfung" 2) aufgezei chnet stand, in dem ihm das 

0 Evangelium scinos Dasoins" 3) v orsiegelt war , Franz, das Osterkind, 

crhiHt das SpruchbUchlein, scin '1Schatzkast loin" , schon von Anfang 

an mi t , und obschon or sich nicht immer 11 christlich11 halt und ni cht 

11 auf die Weisun6 :m in diGsGm BU.chloin" 4) morkt, obs chon er 11 nicht 

genau nach seinam Katechismo lebt 11 5), hat sein Schicksal Gutas mit 

ihm vor . Indem clas BUchlein mi t se.inen SprUchen ihm das Leben so 

lenkt, dass er immer im Binklang mit soinem Schicksal bleibt, wi rd 

es ihm zum wahrcm "Schatz 11
, 
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Durch das kurze Sprlichloin ist os Joscph3n und Franz von 

8incm holden Schicksal beschioden, dio in dar heilen Welt der Kind

hei t g•.:rn chlosscne "Vorlobung" zu bewahren und in ainer spaterei'l Eho 

zur Vollendung zu bringcm . Ilic damonischo .F'oG Brisca.rlatina wirkt 

:posi ti v und die Kinclcr find on sich 11:1,ch dcm v:rmeintlichen Tod Ju

stinens wi::::dor. Ilie Vorbedingung ist abBr, dasEJ si c s ich trotz allr.ff 

Vor wirrungen an ihrci r " 0rst on Li o be;, fosthe.l tGn . Iliose unbedingte 

Troue und das gnadige tiarchoncohicksal sinJ darUber hinaus bestimmt, 

auch noch das vorwUnschto Gospcncterdasein der ungotreuen Frau Irmel 

zu losun. Ilic schuldlos0 Vorgangenhcit dcr Kinder orhalt damit selbst 

eine magische Kraft, di o dazu imstande ist, cine alte Schuld zu lo-

sen . 

Ta.raba 1) hat Recht wenn er schreibtg 11 Das Marchenmotiv der 

Trcue Uber den geglaubten 'I'od hinaus und das gUtig wal tende Schick

sal abor sind holde Wunschbilder 5 die in unt0rirdischer Beziehung zu 

d or verlustrJicl10n Vcrgangenhoi t Morikos sol bst stohcm und einon A,_-._::_ .. , 

g l oich • . • zu bilden schoinen . ,: Ilic Mahnung an Frau Irmel bei de:r 

Abvmsonhci t deo Graf~n scheint dics0 1-foinung zu bestatigen: 

In Einsamkeit, 

In J};insamkoi t, 

Ila wachst ein Bllimlein gerne 

Hcisst Reu und Leid ••• 2) 

Es handelt sich abcr um mehr als Wunschbilder . Wir spliren 

schon die dichterischc Festlegung oiner neuen Haltung des Optimismus 

in mens chlichen Bcziohung•;';n . Das D~monisch0 hat seine Kr aft ainge

bUsst und hat, . im GGgensa tz zum "Nolten", wenig Einfluss . Iler Weg-
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w3iser erinnort an J.on darnonisclrnn 6influss, dem Morike vorhor 

unterlegen war, dient abo r ondlich dem Verirrton zum Heil . Der kloi

ne Feldmessor gibt di G Anwsisungen, die zur Hebung des Schatzes 

f lihren. Franz fU.rchtet s ich vor den i1laidefegern, wia diose auch aus

serordentlich Angst habcm vor dem ,;J,fonschonungoheuorn 1). Die Waide

f Gge r k:onncm zwar boi Nacht unb:)mGrkt Franzens Folleisen auslooren, 

D.b 3r haben sonst koino Macht. Auch i,,-rnnn ihr Schatz gefunden wird , 

vers uchen sie ni cht den Mons chen zu wehron . Briscarlatina (Gestal

tung des Scharlachfiobars) ontstammt zwar dem Reich der D!:l.monen , ge

hort a be r der Vorgangonheit an und hat nur wenig Einfluss auf den 

Ausgang des Harchcns . 

Ob die ~rschoinung dies0r Gest al ten in dem M!:l.rchen 'Nirk

lichk ei t odor Traum gevrnscn, las st Morike in der Schwebc. Bei dem 

Wegweiser ist Franz wahr s chc i nli ch beschna:pst, der Feldmesser und 

die 'Vaidefogo r erschoinen ihm, wenn er entw0der wacht odor traumt; 

bei der Briscarla tina habe es sich nach dcr Meinung des Arztes um 

;; oin blosscs Phantasma 11 2) gehande l t . 

Dor Goist dor trouloson Irmel cr8clwint bei und auf dem 

Wasser, abor i st nicht wio Gr eth aus dem ~ lament. Ihr Benehmen i s t 

geistc➔rhaft schrullig , aber ni cht damonisch grausam. Sie i st die 

v e r fluchte Leidrmdo , die, sta.tt ein Opfer zu forde r n, selbst zum 

Opfer ihre r Falschhoi t und Troulosi 2:ko i t goworden ist. 

Dio Baroness Sophie hat Kontakt mit dem Ubersinnlichon und 

soll di e Gabe dor Wcissagung in hohem Grado besitzen . Diese Gabe 

wird positiv bonutzt, indem s ic als geheime Lenkerin des glitigen 
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Schicksals wirkt. 

Es ist bGmerkenswGrt, dass dor Hofrat seine Erzahlung ab

bricht, ohne erzM.hlt zu habcn was aus dem Schatz geworden ist. Wenn 

solche RGserve bei Morike vorkommt, liegt die Vermutung nah, dass 

der Dichter ganz Porsonliches nicht an die Oberflache bringen will . 

Wenn der Dichtor den Ausgang des Marchens dor Zuhorerin Kornelie als 

ihre LBsung in den Mund logt, bloibt der wahr0 Sachverhalt in der 

Schwebe. Doch wollen wir Korneliens ErkUirung als die vom Dichter 

gomdnte auffassen, dcmn sie enthalt zwei Momente, d.ie wichtigc Ab

sichten Morikes vorraten . 

Erstens befind0t sich in dem aufgcfundenen Schatz die Ir

me lskatte, di e Franz wcgon dor Ungeduld des Geistes sofort wieder

herstollt. Die vrcg0n ihrer Treulosigkeit Verfluchte, die s chon vier 

Jahrhundert e lang auf der ; rde umhergei r rt ist und auf die Wieder

herstellung d0r Ketto, des TrGucsymbols wartot, lingstigt auch den 

KUnstler, denn er hat Angst bci der Arboit 11 
•• • dass ihm der Geist 

Uber di e Schult e r gucke •• • 11 1) . Das trouc Briiutchon dient ihm aber 

bei dor Arboi t z1.,m Trost und halt 11vcrmutli ch 11 das Licht. Die vor 

Jahrhunderten gebrochene Treue vormag der KUnstlcr wioderherzustel

len, indcm or seine Kunst pflegt und ihm dabei cine treue, ihro 

engst verbundeno Frau zur Seite steht. Die Aufhebung des Verderb

lichen aus der Vergangenheit VGrmag dor KUnstler nur zu leisten, 

wenn 0r durch die Treue in der Gegenwart geborgen ist. 

Zweitens befindet sich in dem Schatz das Kr~nlein der 

i'/aidck~nigin, die 11vermutlich11 dem KUnstlcr als Vorbild dient bei 
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der Anfertigung der Krone f-Ur die erste Konigin aus der J'Jachkommen

s chaft Irmels , die wegen der staete und triuwe des Gr afen Lowegilt 

bcrUhmt geword en war . Der KUnstler entnimmt wahrscheinli ch dieser 

Krone die "sonst nie gesehenen Formen" 1) seines Meisterwer ks 9 das 

zur Verherrlichung der Tugendhaften und Treuen dienen s oll. Der in 

der Vergangenheit zusaITu~engebrachte Hort dient dem KUnstler auch in 

der Gegenwart als Vorbild fUr sein Schaffen . Wenn der KUnstler aus 

dem Erunnen des Schon- Geleisteten s chopft , bedeutet das nicht not 

wendig Nachahmung, sondern vielmehr die Erweiterung des Rerkomm

lichen durch die Da.rbietung neuer, "sonst nie gesehenen Formen" . 

Franz Argobast hat in seinem 11 Schatzk~stlein11
, dem Spruch

bUchle i n , einen Schatz , der ihm den Weg seines Schicksals zeiet und 

zum LebensglUck fUhrt. In Josephe, einer wackeren unproblematis chen 

Frau, die treu auf ilm wartet, ha t er gleichfalls einen Schatz . 

Schatze dieser Art waren dem Dichter Morike ni cht beschieden . Er 

musste einen Schatz irgendwie erwerben . Er musste si ch anderswie 

mit seinem Schi cksal in Einklang setzen , anderswic die Geborgen

heit in der Treue finden . Wie t a t er das? 

Er bekannte sich erneut zu seiner schon langst .crkannten 

Berufung, Nur- KUnstler zu sein . Mit diesem Treuebekenntnis setzte 

er si ch zuglcich mit seinem Schi cksal in Einklang . Auch flir ihn 

musste fortan der Spruch gelten~ "Dein erstes Lieb, dein letztes 

Lieb . 11 Dies ist aber kein resigniertes Treuebekenntnis , das wie im 
11 Nolten 11 zum Untergang fUhrt . Vielmehr ist es ein tatkraftiger Ent

s chluss, auf einem neuen Weg des KUnstlcrtums e i ne Losung zu finden . 

Morike fand die Losung in der schonen Kunatform. Wie 

Franz Argobast schuf er sich in Anlehnung an die he r gebrachten 
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Forman n0ue, 11 sonst nie gesehon~1) Form0n 11
• Durch die reine Kunst 

forffi vermochto er das Zerstorondc der Vergangenheit zu Ubervrinden 

und zu bannen und so zugleich das Leben zu meistern . Dass dies immer 

wieder gelcistot wordcm musste , dem habon wir Morikes bodeutande 

Kunstwerke der folgenden Jahre zu vcrdanken . 

Von dieser Zcit an kommt das Treulosigkeitsmotiv immor 

spctrlichor in der Di chtung Eduard Mo r ikes vor . Wenn das Moti v no ch 

spUrbar ist 1 ist es moistens verdackt und der Kunstform untergeo r d

net . Di e dichtorischcn Srzeugnisse der Pfarr erjahre zeugen von dem 

Kampf des Di chtcrs, fo r tan dor Kunst die 'I1roue zu halt en und 1for

KUnstler zu werden . 

Ein neuos Schonhoitsidoal tritt hcrvor . In dom bergonden 

Schutz der Form ist der Dichter daran, sich i mm0r tiefer in die wah

r •' Kunst einzugraben und sich gcgcn die enttauschendon Erfahr ungen 

in zwischenmcmschlichen Be~iehungcn zu sichern. Nach und nach ge

lingt es ihm~ sich immcr mehr von der mit einem Erlebnis verbundenon 

Emotion zu distanzieren und neuo ~r fahrungon zu objektivieren . Die 

Spannungon losen si ch auf in de r geschlossenen Kunstform dos Gedi chts. 

Das frlihoro Bild eines schuldbovrusst en Trculosen wandelt sioh in das 

Bild oinas willanskr~ftiaon Trouen. 

Oft verr~t der Dichtor nur in der Wahl bestimmter Kunst 

formon wie der Elegie und dem Volkslied , dass die Treul osigkei t ihm 

noch zu s chaffen macht . Das Leiden an dor Trculosigb::i t ver:nag dor 

Dichtor nicht ganz von sich zu legen.; vielmehr empfindot er es als 

Ergebnis des mGnschlichen Lcbens Uborhaupt . In der Erfahrung, dass 

die Treulosigkcit dem Mo nschen in soinem Sosc i n mitgegebcn ist 1 

177 / kommt • • • 
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kommt dcr Dicht or zur Boruhigung und wird er des SchuldgcfUhls gc

wi sscrmas sen enthoben. 

Es gilt darum in der weit oren Untersuchung nicht nur, das 

i m•Kuns t wo r k klar odor v crdcckt dargoboteno Treulosigkcitsmotiv hcr

auszuhcbcn ; os gilt auch, an dcr Hand von Morikes Kunst die i~nt

wicklung und FGstlogung oinas neu0n dichtcrischen Verhaltens zu 

bostimrnon . Auch dcr Wurzel uhter der Oberflacho, die Schosslinge 

an da s Tagoslicht omportrcibt, sell nachgosplirt werden. Diese 

Schosslingo sind zwar oft klein und fast unsichtbar, aber sind doch 

Zeugon flir das \7ci t orwachsen der 1Nurzol. 

Am Anfang seiner Cloversulzbacher Jahro kommt der Dichter 

zur Tbrkcnntnis seiner neucn wcil al ten Berufungz Nur-KUnstlor zu 

soin , Dies wird ihm moglich durch die Verwcmdung der reinen Kunst 

form . Die Kunst selbst ist es, so scheint es uns, die der Dichter 

nun als den einzigon und wahren "Schatz" seines Lcbe;.1s erk.:mnt . 

In don folg:mden Jahrcn baut sich Morike den im "Schatz" 

angobahnton Weg weitcr. Schon bald nach seiner Ankunft in Clever

sulzbach pflegt er das V•3rg8ssone Grab von Schillors Mutter und 

orricht8t oin Kreuz, auf dem er eigonhandi6 die oinfache Inschrift 

"Schillcrs Mutter 11 oingr/:1.bt .Spa.tor bosingt er das Grab in oinom 

WGihgedicht ( 11Auf das Grab von Schillers MuttGr '" • 1835 9 Gpf., p.76), 

de,n orston lyrischonifrzougnis seiner Cl0vorsulzbacher Jahre . Die 

neuo Hal tung ist schon sichtbar: den Dichtc:r- vcrmi ttel t schon zwi

sch0n Loser und Gegonstand. Das Gcdicht ist charakteristisch fUr 

di e Wendung von dcr Stimrnungslyrik zur Dingdichtung . 

178/ In di es om ... 
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In diesom und dom folgonden Gedicht ("An eine Licblings

buche m3ines Gartons.'' 1836; Gpf. , p . 76) vorwendet der Dichter zum 

orston Mal das Distichon, oinGn elogischen Doppelvers nach anti

kom Vorbild . Die romischG ~logic (wie z . B. bei Catull und Tibull, 

die Morike zu diesor ZGit l as ) zeichnote sich var der hellenisti

schen aus durch eine eigene Subjoktivit~t und dcmzufolge stand oft 

dia Liebessehnsucht nach einer unter Decknamen angerode~en Gelieb

ten an b8herrschender Stello. Krankheit und Leiden , aber auch Un

t ceue, Nebenbuhler und Eifersucht waron st~ndige Themen di8ser El e

gion . In seinen Distichen gelingt es Morike noch einmal die ganze 

Grosse dcr ·s1egio in der V .3reinigung sanft er Rei terkei t mi t Schwor

mut zu zeigen . In den vier "'%:~1j ligen Disti chen "Leichte Beute" 

(Gpf . , p . 81) und. "Nachts um Schreibpult" (Gpf ., p . 81), die beide vor 

1838 <mtstanden sind, werdcn die Freude des Habens und das Lei d 

des Nicht-Mehr- Habcns eindrucksvoll mit cinem Gegenstand verbunden . 

In Anlehnung an das Herkommlichc vermag der KUnstler sich Neues 

zu schaffcn. 

Aussor der antiken Kunstform v erwcndet Morike cine Form, 

die im ausgehcndcn 18 . Jahrhundert eine Bewogung in Dcutschland 

veranlassteg die Form des Volksliedos. Morike h1t schon von vorn

hcrein seine Vorli ebe fUr das Volk$lied gozeigt mit dGn Gedi chten 
11 Das vcrlassene Magdlein" , 1•Agnes 11 und "Der Sch~fer und s0in Mad

chen". Seine LiGder. baucn sich nicht auf cine volkslyrischc Vor

l a g8 auf, wie ch0.ra Bichondorffs 11 Zerbrochcnes Ringlein", Hauffs 
11f.forg:::nrot 11

, u.a. Wcnn er auch dcr Volksliadskunst vrnsensverv1andt 

i s t, goht er immcr b::-wu.sst dio Wege des Volksliedesg er ist ab

s ichtlich volkslicdmasaig. 

179/ Die ••• 
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Die moist0n und bcsten Volksliodor kroioen um die Polo 

Treuo und Untreuo . "Di e a llgemcin monschlich;;i Erfahrung dcr Untroue 

fordort geradczu die Form dus Volksli<,des hem.us, in vvelchem joder 

sein Schicksal mit des Dichtors Worton sagen kann" 1). Dazu kUndot 

das Volksliod die Liebe in ihrc:r SchlichthGit, in Wehmut v0rklingcnd. 

Das Elegischc licgt der Volkssoelo naher a l s das Lyrische~ es wird 

fast imrnor die unglUckliche Liebe b0oung:m. Wie in don bosten Volks

li edern horrscht bei Morike auch das Lyrisch- :,negische vor, die Trau

o:r Ubor die Zorstorung doG Gllicks in schlichter Poesio. Die asthe

tischen Id0ale des Volksliedcs, das SchonG und das Liebliche, s chliess~n 

sic.h vollkommon 1-~orikos Straban in diesen Jahren an. Er vorwcndet 

nicht nur dio horkommlicho Form urn dor Form willon, sondern auch 

wai l ihro "Sigonart soinom Strobon zum Roin-Asthotischon entg·cgen

kormnt . 

In dem Volkslied bleibt das Subjektivo als das Zontrale 

noch bes t ohen , das Objoktivc l ogt si ch ihm nur wie ein Schleior 

Uber. Das GofUhl steigt noch au~ der tiefst on Seelo horauf, abor 

wird 0mporgGhobon zur Allg0moingUltigkoit und golautort. Dem ho ch

ot en Erfordernis dor Kunst , der Umformung dos personlich0n Srleb

nisses i=mr AllgomGingUl tigkoi t, vormochto :Morike wie nur wenige an

dare grossen Di chtar zu ont spre chon . 

Es kommt abor bei Morike noch etwas hinzu. Wonn man gonau

or hinsioht, so findet man in Morikes Volksli0d Eigenschaften, die 

im Ublich0n Volksliod nicht vorhanden sind . ]ei Morike schwankon die 

Stimrnungen, und die GofUhlo sind doppeldoutig, die einfache Volks-

180/ lieddicbtung 

1) RUsch , E . G. Chri s tliche Motive in der Dichtung .8duard Morikes. 

In g Theologische Zeitschrift • 11.Jg.; 1955 , p .41. 
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lieddichtung ist ungebrochen und niemals zwiesp~ltig . 

!lit der Bemerkungg " ••• nun aber auch das Letzte aus der 

naiv-sentimentalen Gattung" li.berschickte Morike das Geciicht "Sus

chens Vogel" (den 4. August 1837; Gpf., p.28) dern Freunde Hermann 

Kurz 1) . Zentral steht im Gedicht das Ubergehen des Vogels von der 

"falschen Maid" zu dem Knaben 11 dem ich brach die Treu11
• Das Ge

s cbenk vom Knaben, der Vogel mit dern roten Herzlein auf der Brust, 

findet sich nach dem Treuebruch zu seinem ersten ;~ igentUmer zurUck 

und das treulose Uadchen steht beschamt . In der frUheren Fassung 

2) redet noch das Gewissen des Madchens g 

Mir war, als rief es binterher ~ 

"Du fal s che Maid, behUt dich Gott, 

Ich bab doch wieder me in Herz le in rot. 11 

Es steckt wahr s cheinlicb ein symbolischer Sinn hinter den 

"i'fo rten 11 Ich hab doch wieder mein Herz le in_ rot n. In der Zei t nach 

dem Tode Klarchen Neuffers im Juni 1837 setzte der Dichter sich wahr

scheinlich wieder mit der Jugendliebe auseinander und es entstanden 

"Vicia faba minor" 3) und danacb volksliedmassige Lieder 4) wie 

HSuschens Vogel". Nacb vielen Jahren fand der Dicbter si ch aus den 

Irrgangen betrogener Liebe zu sich selbst zurlick, erhielt er wieder 

sein "Herzlein rot" . 

Aber dns Symbol enthalt nocb eine andere Bedeutungg der Vo

gel , der sicb "schier zu Tod 11 sang, ist zu dem Knaben zurUckgekehrt: 

aucb seine Kunst bat der Dichter zurlickerbalten. Nur war es dem Dicb-

181/ ter bllirike ... 
1) An Kurz, den 8 . August 1837; Seebass I, p . 423 . 

2) Vgl . die erste Gedicbtausgabe. 

3) Vgl. das Ende des ersten Kapitels . 

4) Vgl. An Vischer, den 13. Dezember 1837 , Seebass I, p . 434g "Eini

ge Kl einigkeiten babe icb in letzter Zeit wieder probiert." 
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te:c M"orike nicht moglich , durch Fingerschnalzen das Verlorene zurilck 

zu bekommen . Das Gle ichgewicht des Herzens rnus:: te auf dem \1Ieg der 

wahren Kunst errungen vver den . 

Auch andere Gedichte sind Zeugen daflir, dass der Dichter 

Uber Liebe und Treue nachsann. Das uralte Motiv von eincr Voge l

bot s chaft nimmt Morike in dem Lied 11 Ein Stli.ndlein wohl vor Tag11 

(1837 ~ Gpf., p . 2o) wieder auf . Der Kehrreim erinnert an das Lied 

in dem 11 Wundcrhorn11 g 11 Ti:s wol l t I ein J ~ge r jagen 11
, wo es l autet g 

11 Drei Stt.i.ndlein vor dem Tagen 11
• Der Gesang des Schwalbleins verkUn

det die Wirklichkeit des kommenden Tagess dringt mit seiner Bot

schaft von der Untreue des 11 Sch~.tzleins 11 in den Traum der Erleben

den hinein . Der Vogel wird fortgewlinscht, denn der 'i'raum muss unge

trUbt behal ten v,erden, abe r die Wirklichkei t ist s chon durchgedrun

gen und hat den Traum vergiftet, Die Liebe und Treue, die der Mensch 

nur no ch im Traum behalten konnte, ist nun auch hier zerstort wor

den. Ni cht i n dem Traum, s ondern 11 wie ein Trau.m 11
, als I deal also, · 

darf die Liebe und Treue fortbestehen . FUr den Di chter besteht sie 

in dem alltagli chen Leben nicht mehri 

Ach, Lieb und Tr eu ist wie ein Traum 

Ein StUndlein wohl vor Tag . 

Die Harte dieser Schlussfolgerung wird in de r s chlichten 

Darbietung des Ge dichts selbst aufgehoben . Jthnlich wie im 11Verlas

senen M1igdlein11 vcrden das Schone und das Leid, der Traum und die 

Wirklichkeit, einandor zugesellt und einander zuglei ch gegenUber

gest ellt . 1'.iii t dem Gebrauch der Dimi n1.1 tiven 11 StUndlein 11
, 

11 Schwalb

l0in11, und 11 Sch11tzlein" erhal t das Gedicht eine besanftigende Lieb

lichkei t . So gelingt es dem Dichter, bewusst Abstand zu wahren , 

wenn das errungene Gleichmass des Daseins von der Ubermachtigkeit 

182/ alten ••• 
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alten Leides bedroht wird . 

Auch das 11Lied eines Verliebten11 (1837 7 Gpf ., p . 90) spielt 

in der Nacht , diesmal ist der Erlebende aber "lang vor 1I1agil hell 

wa ch, nachdem ihn sein Herz geweckt hat, an die Geliebte zu den.ken . 

Die mogliche Untreue der Geli0bten wird mit einer Frage angedeutet: 

habe sie je am Tage seiner ged~cht? Statt dessen, dass er mUssig 

im Bett liegt und gr-Li.belt, 11 ein ungebardig Mutterkind im Kopf 11 , 

mochte er die Ungewissheit in der T~tigkeit de r Arbeit, entweder 

als Fischer oder als MUllersknecht, auflosen . Den Wunsch , mittels 

des Kleinblir gerlichen den na chromantischen Hang zum NachgrUbeln zu 

liberwinden, realisiert :Morike s 1)ater, indem er si ch allm1ihlich mehr 

der Idylle zuwendet . 

So wie der Di chter dem Freunde Hartlaub die Herkunft des 

Liedes "Die Schwestern" (1837;; Gpf ., p.52) "einen kleinen B1:iren" 1) 

aufband , so versucht er es auch mit dem Gedi cht dem Leser zu tun . 

Das Gedi cht i s t ein gutes Beispiel fUr die symbolbildende Kraft 

dieses Dichters. Statt der Darstellung eines leidens chaftlichen 

Kampfes , deutet der Di chter nur leise an. Dies soll dem Leser zur 

Warnung dienen , die Verse behutsam zu lesen und darauf zu horchen, 

v1as sich in ihrer Ausgeglichenhei t 1.r.erbergen lconnte . 

Die beiden Schwestern s ind ausserli ch, "von Angesicht" 

identi s ch . Auch in ihrem Tun identifizier en sie si ch . Sobald sie 

aber 11 eincrlei Liebchen" lieben , "hat das Liedel ein End" . Das Lieb

chen darf nur eine wahlen, wobei ein Untersohied es fUhren wird . 

183/ Wenn ••• 

1) An Hartlaub, den 7 . Novembs r 1837 9 Seebass I, p . 430 . 
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Wenn die Schwestern sich auch ~usserlich gleichen wie "kein Eidem 

andern" , innorlich sind sie verschieden, denn eine 'Nahl ist moglich . 

Der Dichter vermag in seincm Gedicht das Subjektiv- Roman

tische und das Objektiv- Realistische zu einem Zopf zu f.'.lechten , "man 

kcnnt sie ni cht fUrwahr" auseinander. Er vermag sie in gleiche Ge

wander zu kleiden, lyrisch zusammenklingen zu lassen und glei chviel 

in sein Gedicht hineinzuspinnon . Dieses dichtcrische Spiel darf der 

Di cht er aber nicht dauernd spielen . Es komrnt eine Zeit, da beide 

Schwestern ihre Ansprliche geltend machen und der Di chter wahlen muss . 

Der Dichter darf die Treue nur zu einer halten, die Harmonie ist 

zerstort und -

Jetzt hat das Liedel ein End . 

:Morike wahlt die Treue zu der objoktiv- realistischen Schwester. \Venn 

es ihrn auch gelingt , die Ansprliche der subjektiv- romantischen Schwe

ster in seinen Gcdichten der folgenden Jahre ihren vollen Anteil neh

men zu lassen und sie doch zuglei ch zu bannen, vermag diese no ch 

zuwcilen an die Oberflache zu brechen und die neugewonnene Harmo-

nie zu gefahrden . 

Ein neues, positives Verhalten bei dem Dichter lasst sich 

in dem Gedicht "Die Soldatenbraut" (1837, Gpf ., p . 53) bemerken . Es 

gilt nun, stat t das Thema der Treulosigkeit in das Gedi cht aufzuneh

mcn , die neue Treuc zu bosingen . Das ;1SchEl.t ze lein11 ist zvvar nur ein 

einfacher Soldat , wird aber in unerschlitterli cher Treue sein Leben 

fUr Y.onig so wie fUr die Geliebte geben . Ihre gegenseitige Treue 

ist in der neligion besiegelt . 

So zierli ch auch die Naturerscheinung und so asthetisch 

seine Verdichtung ist , schoner ist flir den J~ger der Liebsten 

184/ Schrift ••• 



- 184-

Schrift ( "Jagerlied" . Dezember 1837 1); Gpf . , p . 19 ). So hoch auch 

der Reiher in die Luft steigen kann , 

Tausendma.l so hoch und s o geschwind 

Die Gedanken treuer Liebe sind . 2) 

Am Ende des Jahres 1837 s chreibt Morike an Vischer 3)g 

"Was mein Verhaltnis zu der Poesie betrifft , so ists fUr jetzt ei

gentlich nur die Sehnsucht eines Liebhabers zur Liebst en, der sich 

diathalb·er enthalten muss. " 11.hnlich ist es dem Gartner ·( 11 Der Gartner " . 

1837 ; Gpf ., p . 47) nur crlaubt , im Vorbeigehen an der Schonheit und 

der Liebe teil zu haben . Er bittet sich eine Feder van dem Hute der 

"schonsten Prinzessin" aus und verspricht, im Tausch alle seine 

BlUten dafUr zu goben. In tanzeris cher Leichtigkeit und musikali 

schcr Beschwingtheit gleitet das Gedicht dahin, aber ob dem G~rtner 

ein Zeichen zur Beschvlichtigung seiner Sehnsucht g3wahrt wird, lasst 

die schone GedichtblUte nur vormuten , 

Die Sehnsucht des Liebhabers wird in dem Godicht "Sch~n

Rohtraut" (den 31.Marz 1838 9 Gpf ., p , 48) gestillt, als es ihm nach 

"einer kleinen Wail" crlaubt wird, mit der Prinzessin Rohtraut auf 

die Jagd zu gehen . Sein Wunsch, Konigssohn zu sein und Rohtraut 

sich zu eigen zu machen, wird ihm zwar nicht gewahrt , aber als sie 

sich einmal ausruhen , ladt sie ihn lachend ein, sic zu klissen . Als 

dem Di cht erknaben Schonhei t und Liebe in einem in der Ges t alt 

Schon- Rohtrauts ~ogegnen, erschri ckt er. Diese Reaktion ist 

185/ t ypisch . , • 

1 ) Mi t einem Brief an Hartlaub vom 29 . Dezember 1837 Ubers chi ckt . 

Vgl. Seebass I , p . 441 . 

2) Di e Hervorhobung ist van dem Vf . 

3) An Vischer , den 13 . Dezomber 1837 ; Scebas s I , p , 434 . 
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typisch fUr Morike . In der Liebe zu Luise Rau ergreift die Seele 

in einer ahnlichen Situation die Flucht, weil sie um das Gefahrden

de wei3s . In der Mechanik des Dichterwesens grUndet seine Untreue 

und sein UnglUck. nun benutzt der Knabe die Gelegenhoit, kUsst die 

Geliebte und bereitot sich so ewiges Gli.ick . Wenner auch fortan 

schweigen muss und wenn auch Rohtraut ihm verloren gehen mag, 

Es jauchzt der Knab ' in seinem Sinn 

denn er weiss 

Ich hab Schon- Rohtrauts Mund gekUsst t 

Morike b0kennt sich zum Mass. Der Dichter muss sich damit 

zufrieden geben, wenn es ihm vergonnt wird, an Sch<5nheit und Liebe 

in einer Gestalt zuweilen zu nippen. Der wahre Dichter soll die 

Liebe mit den ihr innewohnenden Kraften beherrschen und das auf

q_uellende Srotische irnmer wieder bewusst bandigen g 

- Schvrnig stille, mein Herze ~ 

Dass der Mensch Morike aber schwer zu leiden hatte und um 

den Sieg ringen musste, bezeugen einige personliche Gedichte dieser 

Zeit . Es scheint, als ob ihm die BUrde des eigenen gequ~lten Herzens 

zuweilen zu schwer wird wenn er den Tod herbeisehnt ( 11Maschinkas 

Lied" . 1837 9 Gpf., p . 239)i 
Herz, ich habe schwer an dir zu tragen -

Schwer · i Schwer t 

Dass ich mit dir im Grabe war ' t 

Der Rlickfall in die Todessehnsucht dauert bei dem im Grunde 

gesunden Dichter abcr nicht lange. Obschon ihn sein GlUck verlassen 

hat, seine Freunde von ihm weichen und die Go tter "hohni sch" ihm den 

Rilcken kehren ("Trost 11
• 1837; Gpf., p.lol 1) ), greift er nicht 

186/ "Rasch ••• 

1) Vgl. auch die Hs . in Koschlig,M . Mi)rike in seiner Welt , p.91. 

Morikes Hand gewinnt gege;1 den Schluss Festigkeit und S'chwung; 
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"Rasch nach Gift und Messer", sondern will eher "Stille sich im 

Herzen fassen 11
·• Wenn Dichter und Herz sich in Treue "fest zusam

menhal ten" , kann kein Schicksal sie scheiden und das Herz, "Das 

noch erst geweinet hatte", hUpft dem Dichter im Busen. 

Die antike Form und die Zuwendung zum Gegenstand war dem 

Dichter kcineswegs immer die einfache Antwort in seinem Kampf zur 

Uberv,indung des Romantischen in seinem Wesen. In einem Dialog in 

Distichen ( "Muse und Dichter". 1837; Gpf., p.79) beklagt der kran

ke und matte Dichter das Schweigen der Hus e. Er mochte lieber Le

benslust und heitere Gedichte von der Muse orhalten als einen Lor

beer nach dem Tode: 

Keinen Lorbeer wil l ich, die kalte Stirne zu schmUcken: 

Lass mich leben und gib frchliche Blumen zum Strauss 

!Er kehrt ·'zur Flote zurUck" ( 11 Theokrit 11
• 1837; Gpf. , p . 77) ob

s chon der Jugendtraum ihm entgleitet und nur bevrusst festgehalten 

werden kann ("Ideale Wahrheit '' • 1837; Gpf., p . 74), 11 und so wach

set nur l:mgsam der Tag'' ( 11 Bei Tagesanbruch". 1837; Gpf., p . 79). 

In der Form der Idylle geht Morike den realen Weg weiter . 

In Clevcrsulzbach konntc er sich der Idylle zuwenden, denn er ge

noss die umsorgende Liebe der Hutter und der Schwe:::iters war in ei

ner idyllischen Gegend und hatte aus1~eichcmd Zei t. n-1~in s chonos 

Werk van innen heraus zu bilden, es zu s ·ttigen, mit unsern ei

genston K1.~1:i.ften, dazu bedarfs - weisst Du so gut als ich - var 

allem Ruhe und eincr li~xistenz, die uns erlaubt, die Stimmung ab

zuwarten" 1) . M.orikes idyllische Absanderung tragt etwas an sich 

von einer vorsatzlichen Distanzierung von der Welt und von den 

187/ dunkeln 

1) An Kurz, den 26 .Juni 1838; Seebass I, p.461 . 
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dunkeln Seiten seines eigenen Wescns die ihm seine Existonz bedroh

ton. 

Die Anntlherung an die Erde und der Weg der Beschrankung 

flihrt zur Idylle. Auch in dieser Kunstform sollen die klassischcn 

Sprachmittel dazu dienen, ihm vor dem elomentarcn Geist zu schUtzcn . 

Die Idyllik ist "mlihsam erworbene und immer wioder neu gcschaffene 

ure l t" 1) fUr einen Dicht2r , dcr cine Geistesheimat entbehrcn musstG . 

Dem Leser erscheint die Idyllik ha.rmlos, als ob jede Spur der damo

nischen und dionysischcn GrUndc verschwunden und das Leben in sich 

zur Ruhe gekommen sei, ubor in Wahrhcit lebt sie aus dem Ungeheu

ren hcraus . Die Wandlung von der persl)nlichen zur idyllischen Dich

tung fordert von dem Dicht c r Opfer . 

In der "Wald- Idyll0 11 (1837; Gpf., p.lo3) 2) wird der Di ch

ter, der sich in der Natur geborgen fUhlt, beim Erzahlen von ein

fachen Marchen aus der Vorgangenhoit plotzlich von dem herrli chen 

Schlag der Nachtigall unterbrochcn~ der 

Troff wic Honig durch das Gezweig und sprUhte wie 

Feuer 

Zackigc Tone; 

Im frcudigen Schauer des Herzens ist ihm sofort die Verbindung rnit 

dem Gottlichon da, das sich nur ahn8n lasst und nicht zum zwciten 

Mal wahrnchrnbar wird . 

An Stelle des Gottlichen kol!lIIlt aber einl:3 "braunliche Dir

ne" , die in ruhig gem~ssoner Spracho zu ihrcm einfachen Mal ein

Uidt . Das einfache Handwork und das biedere Leben mit Frau und Fa-

188/ milie 

2
1) MUller, Brig . Eduard Morikeg Grundriss seines Dichtertums , p . 66 . 

) Vgl . An Hartlaub, den 2.November 1837; Soebass ! , pp . 429- 30 . Nach 
Krummachor,H. Mitteilungen • • • In: Jahrbuch der Deutschen Schill0r-
gosellschaft, 1962 , p.4, schreibt der Dichter an Mahrlcm, etwa im 
Mai 1837, dass das Gedicht in die Pflununcrer Zeit , in das FrUhjahr 
1829 also, gehore. Es liegt abGr koinc frUhere Fassung Q/s diose 
vom Jahre 1837 var . Morikcs Brief ist scheinbar nicht in die Seo-
bas!=l-AlJ~o-.::ihAYl ,:, 11-f'noon""'"'"- .., __ ,, __ _ 
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milie stellt der Dichter sich als Ideal vor . Mit einer unkompli

zierten, unproblematischen Frau an der Seite ware Liebe und Leben 

gesund. Wie die Muse einmal den "dichtenden Volkswitz" nahrte, so 

vrli.rd.e sie auch den bieder gewordenen Dicbter segnen . 

' 
Weil MBrike seine Idylle nichi in die ~ealitaten der Welt 

kleiden kann, gebraucht er den Kon junktiv . Den Schmerz um das Ver

loreneg den frUhe.ren standigen Verkehr mit der Muse kann der Dich

ter nicht verbe r gen . 

Dio adelnde antike Form des Gedicht s "Im Weinberg" (1837 i 
Gpf . , p . lo5) 1 ) gibt· der Auszage dieser Idylle erhBhtes Gewicht . 

Ein Schmetterling, der sich auf ein Neues Testament, das dem Dich

t er von der verstorbenen Schwester geci chonkt 'Nurde, niederlasst, 

gi bt Anlass zur Frage, ob ihn die 11himrnli s chen Kraft e •• • des leben

digen Worts " niedergezogen haben . Du r ch diesen Akt und mi t der neuen 

Kraft, die -. e r von dem ernahrenden Wort erhal ten hat, gewinnt der 

Schmet t erling f lir den Di chter eine sinnlich-Ubersinnliche Unsterb

lichkeit, die er in einem Segens\vunsch fassti 

Aber von nun an bist du auf alle Tage gesegnet , 

Unverletzli ch dein Leib , dir a l torn ni mmer die Schwingen ~ 

Es mBge der Falter die reine Lilie gBttlich befruchten und so darf 

"das beste der Madchen" in ihrer "paradiesischon Na.he" den neuen 

Geist und das himmli s che Leben der Blume -3.hnungsvoll vernehmen . Die 

Berlihrungslinie geht von dem Neuen Testament zum Falter, van dart 

zur Lil i e und van der Lilie zum Menschen . Auf einam bos cheidenen An

lass bri cht des Dichters Glauben an ein magisches Walton des Geistes 

wieder durch . Aber mehr noch~ des Di chters Glauben an das Gottli ch-

189/ Befruchtende 

1) Di e Fassung der ersten Gedichtausgabe , wie sie be i Mc . I , p.467 
vorkommt unter dem Ti tel ;1An Clara" liegt dies er Untersucbung 

zugrunde . 
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Befruchtende der Liebe wird offenbar, Uber die Schranken dos Todes 

hinweg ist sie noch wirksam zwischen den Verstorbenen und den Le

bendigen , durchstromt alles Sein und erlost den Menschen aus sei

ner zwischenmenschlichcn und kosmischen Binsamkeit. Hieraus wird 

ersichtlich , worin das Heil einer solchen idyllischen Haltung fUr 

~5rike liegt . In diesem Gedicht wird bei M5rika der Ubergang zu 

einer Poesie ersichtlich , in we lcher die Gegenstande an der Gren

ze des Sinnlichen zum Ubersinnlichen stehen. 

Es fUhrt zwar der Weg der Idyllik vom Unendlichen ins Ee

grenzte, vom Ungewissen zum Sichern , vom FlUchtigen zum Festen? 

Morike bewegt sich zv,ar von der Romantik weg zu einer klassizi

stischen, idyllischen Kunst, die ihre Vorbilder in der Antike und 

der deuts chen Klassik sucht , aber er varmag noch weiter fortzuschrei 

ten zu einer Kunst, die das Ganze im Kleinen zu offenbaren weiss. 

Wenn auch aus einem bescheidenen Winkclchen , wo ihm oft der Blick 

in die Herrlichkeit nur durch ein SchlUsselloch vergonnt ist 1), 

er vermag seiner Dichterberufung im Grunde treu zu bleiben . 

Im "N[iirchen vom siche1·n Mann" (1837-8 2) 1 Gpf . , p.64 ff .) 

verwendet der Dichter wieder die antike Kunstform als Schutz ge

gen den elementaren Geist, aber eben wail Homers Hexameter mit 

soinem fei0rlichcn Klang dom l'Jarchen nicht angemessen ist, dicmt 

190/ er dem • •• 

1) Vgl. MorikGs Miniatur-Aquarell "Blick durch das SchlUsselloch 

der Kirche in Wermutshausen'' . In~ Eduard Morike . Zeichnungen , 

hrsg . von Herbert Mey0r , p . 48, und Koschlig , M. Morike in sei

ner '!✓elt, p .11 5 . 

2) Vgl . An Vischer , den lJ.D0zember 1837; Seebass I, p , 434: Der 

Di chter habe nin letzter Zeit ••• unter andern ein Ma.rchen 

in ungcreimten Versen" probiert , 
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er dem Humor . Mit Re cht charakterisiert Wiesel) das Versmarchen 

als "Mythologie des Seins, gospiegelt in der Seele des Humors ." 

Der himmlischo Bate Lolegrin fordert Suckelborst auf, 

sich seines gottlichen Ursprungs zu erinnern, sich auf die Urof

fenbarung vom Weltwerden zur-Uckzubesinnen, das Erinnerte "fein mit 

Fleiss in ein Buch" aufzuz,eichnen "dami t es daure und blei be" und 

es den Toten in der Unterwelt auszulcgen. Diese Aufforderung zur 

Trsue seinem Ursprung gegenUber ist aber nur ein Scherz der Gotter 

"um das himmlischo Mahl mit sUssem Gelachter zu vrU:rzen" . In gleicheT 

Weise ist das Ganze ein Scherz von Morikes freispielender dichte

rischor Phantasie . 

FrUher sehnte sich !.'Iorike auch danach, zum Urgrund "got t 

licher Botrachtung" zu steigen um so dem Glauben an d<i e gottliche· 

Verwandtschaft und der; erha beneriBerufung des Dichters treu zu blei 

ben . Seitdem war es aber seine Erfahrung, dass flir ihn das Leben in 

Kontrast steht zu der Sphare des Geistes und der G5tter . Die ge

glaubte Bindung an den Urmythos ist verloren gegangen . Ebenso wie 

bei Suckelborst der Gegensatz zwis chen dem animalisch Vit~len und 

der gottlichen Schonheit des Geistes unaufhebbar ist, lasst si ch 

die Grenze bei dem allzu bewusst lebenden Menschen nicht mehT Uber

schreiten . 

Wenn das Innere s ich nicht unmittelbar aussprechen kann, 

weil der Karper es hemmt, so wendet es si ch dem mittelbaren Aus

drucksversuch durch Paradoxes , Groteskes zu, ers cheint es in der 

Weise des Ungernassen . Da,s Erhabene borgt si ch das Kleid des Absur

den . Der Humor wird in erster Linie zur Schutzmassnahme, e r bedient 

191/ sich 

1) Wiese ,B. von. Eduard MBrike, p .143 . 



- 191-

sich des Komischen um das Ubermachtige unschadlich zu machen . Das 

Ni cht- M'ogliche macht die Dichtung moglich . 

Dem Teufel, der den sichern Mann an der VerkUndung seines 

Evangeliums hindert, rauft er den Schwanz aus. Dann prophezeit der 

Riese, durch die Wiederholung dieses Akts, 11 ein zweites, ein drittes 

Mal in der Zeiten Vollendung" , nerde das Bose immer mehr an "Mut 

una Sta.rke"· -verlierern 

Solcher sprosset ihm zwar von Neuem, aber nicht ganz 

mehr; 

Sondern klirzer, je um ein Drittel, bis dass er 

welke t 1) 

Nach der volligen Unschadlichmachung des Teufels 

•• • wird Jubel sein in der Unterwelt und auf der 

Erde 9 
Aber der sichere Mann wird ein lieber Genosse den 

Gottern. 

Ulmon musste erst das Buch seines Heils finden und sich 

von der mens chlichen Bindung losen bevor es ihm erlaubt wurde, a ls 

ein Kind zu den Gottern zurUckzukehren und seinem Ursprung treu zu 

bleiben . Der sichere Mann v.reiss gar nicht rnehr um seinen gottlichen 

Ursprung, ist animalis ch gff.Iorden und vri rd in seincm Versuch, dem 
11 Urgrundn und der 11 Berufungn, von denen Lolegrin ihm ins Ohr flU

sterte, treu zu bleiben, zur lacherlichen Karikatur . Suckelborst 

ist eine tragisch- komiuche Gestalt: im vrahren Humor ict das Lachen 

nicht von dor Trane zu scheiden . 

192/ In • •• 

1) Vgl . die Fassung der ersten Gedichtausgabe . 
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In seinen Jugendjahran versuchte Morike sich dionysisch 

mit der urbildli chen Natur zu voreinigen, um so zu ihrem Geheimnis 

durchzudringen. Es gelang ihm nicht. Der Sp~tling Morik:::, besitzt 

ncch das Wiss en vom Wel tvrnrden, aber kann wie der sichere Mann 

nichts mehr als das bereits Geschaffene nachahmen, das Urbild re

yroduzieren. Jeder Versuch des Dichters , seiner vermeintlichen Ee

rufung treu zu bleiben, muss den Gottern deshalb lacherlich sein. 

Kann je ein Dichtor zu eincr ers chUtternderen Schlussfolgerung kom

men? Und doch vermag }Forike sich nicht nur humorvoll Uber die 

Entttiuschung zu erheben , um eine Losung zu finden . 

Suckelborsts Handlung , wenn er dem Teufel den Schwanz aus

rauft, ges chieht ganz unabhangig, seine Prophezeiung darauf entsteigt 

dem eieenen Geist . Eine versteckte Intention des Di chters wird er

si chtlich. Der Dichter muss das Gefahrdende in der Natur , das Ele

mentar-D~moni s che einfangen und beherrschen konnen . Die antike Form

strenge kornmt ihm hierbei zu Hilfe , aber sie ist noch wesentli ch 

un-christlich, heidnisch . Der Di chter muss dern Antiken deshalb wio

derholt ihren teuflischen Schwanz ausziehen und i angsam verchrist

lichen. Mi t Hilfe de r antiken Ans chauungsweise ve r mag er das I:::le

mentar-Damonis che do r Nat ur allmahl ich zu schwachen und endlich zu 

beherrschen. Dann kann er sich ohne die Gefahr des Selbstverlusts 

in die Naturerscheinungen vortiefen und ihr Geheimnis durchfor

s chen . 

So hat Morike s ich den neucn Weg zur liebevollen Beob

a chtung des kleinen Gegenstands und zu einer neuen Kunstform ge bahnt 1) 

193/ So • •• 

1) Dieser Prozess bedurfte aber der Zeit . Vgl. An Hartlaub, den 2o . 

1M1rz 1843; Seebass I, pp . 567-8g " ••• dass ich erst angefangen 

habe , mir aufs Neue einen Weg zu berci ten, und dass, bevor ich 

vollig im Gange und mit mir selbs t zufrieden sei, von einern ru

higen , reinen und fruchtbaron Verkehr mit der Kuns t bei mir nicht 

die Rede sein konne •• • " 
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So vermochto er beim Versagen eines alten Glaubens einen neuen zu 

erringen und Nur- Dichter zu bleiben . Es lasst sich Morikes positi

ver Drang zum KUnstlersein kaum eindrucksvoller als am Beispiel vom 
11 Sichern Mann 11 zeigen. 

Von den alten Gri echen hat Morike die s chlichte und reine 

Erfassung der ~usseren Vlirklichkei t ohne die Entstellung durch di e 

Phantasie gelernt o Morike suchte Festes ·in der antiken Form, denn 

hier erkannte e~ die Neigung, den Vors tellungen moglichst reine 

Umrisse zu geben, im Gegensatz zur '11endenz zur Entsinnli chung der 

Romantik und des Christlichen . Wie Subjekt und Objekt stehen Chri

stentum und Antike oinander gegenUber. W5rikes Kunstideal bestand 

s chon in dem Iloman 11Maler Nolten" in der Vereinigung beider Gegen

sti.tze in e inem ha1·monischen Kunstwerk . Nolten brachte es nicht fer

tig . und ging an einem romantisch empfu:nclenen Urgrund zugrunde. In 

den Clevesulzba chcr Jahr en dringt Morike s chon so weit auf dem an

tiken Weg vor, dass ar wie der wahre KUnstler den Drang nach Aus

dehnung und das Streben nach Form in si ch vereinigen kann 9 zum 

Christlichen 9 das auflost , kann das Antike hinzutreten 9 das binclet . 

Im Gedicht i'Jrnf 13in altes Bild 11 (1837; Gpf., p . 119) ver

Yvebt Morike vrie im Gedicht 'Im We inberg" dio Gegenstitze Natur und 

christliche Religion zu einer Binheit . Ihn erfUllt hier nicht nur 

di e 3ehnsucht der Romantiker 9 Natur und Geist in eins zu verschmel

zen , sondern auch das Streben einer neuen Zeit zur genauen und lie

bevoll en VGrsenkung in die Mannigfal tigkei t der •;rscheinungen <in 

einem Gegenstand . Dadurch nimmt eT eino Stellung zwischen den be',den 
literarischen Stromungen ein, zwischen dem auEklingenden romnnti 

schen Spiritualismus und dom damal s sich entwickelnden positivi

stischen Rationalismus . Mariko ve rmag in diesem Gedi cht Antike und 

194/ Christentum •• • 
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Christentum gefUhlsmassig miteinander zu verbinden, er kann das 

Sein auch a ls christlich crl3ben, weil es in seinem Ursprung eins 

mit dcr Liebe ist. Die positive Erlebnisweise, das Ja zum Erschaf

fenen entspringt aus dcr Liebe, mit der Morike sich in den Gemein

geist aufgenommen und so der :Sinsamlrni t enthoben fUhl t . 

Die "MBglichkeit ciner beinahc glei ch liebevollGn Aus

bildung beider Richtungen in einem und demselben Subjekte" 1) er

zielt und erreicht Morike im Gedicht "Auf eine Christblume 11 (1841; 

Gpf ., p.119). Es gelingt dem Dichter" ••• die Blume der Alten rein 

vom schon schlanken Stcmgcl" 2) abzupflUcken, und sie " ••• mischt 

ihren starkenden Geruch in (seine) Phantasie" . Es geht dem Dichter 

mehr um den Geist, den die lilienverwandte Blume ausstrahlt als 

um ihr sinnliches Ers cheinungsbild . Ss gelingt ihm, das s chweifende 

GefUhl in eine fcstumrissene Form einzufangen und zur gleichen Zeit 

den Unendlichkeitsduft des Gedichts zu behalten. Der Ubergang zur 

"Ding"dichtung wird sichtbar, indem Morike nicht seine eigenen Ge

danken und :1<;mpfindungen an das Geheimnis der Natur hc:irantragt, son

dcrn das Geheimnis im mystischcn Bild nur sichtbar macht. 

Morikes Zuwendung zur Naturist in diesem Gedicht antik, 

denn fUr ihn behalt das Gottliche noch die Anmut des Sinnlichcn. Sein 

Bild van der Christblume ist aber kein marmornes Abbild, sondern ist 

beseelt durch das christliche Wissen , dass das Sein Liebe ist, dass 

Gott sich in Liebe in seiner Schopfung offenbart, und dass der lie

bende Mens ch in sie eingeschlossen ist. Nur dem Dichter, der liebe

voll die Stille der Natur beobachtet , ist es vergonnt, zurn Weltengrund 

durchzudringen und mittels des dichterischen Worts die Nahe zum Mythe s : 

195/ erreichen • •• 

1) Vgl. "Maler Nolton" . Gpf., p . 621. 

2) Vgl. "Maler Nol ten" . Gpf ., p.622 . 
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erreichen. In dies er 1'.'eise findet Morike von heuem die Geborgenhei t 

in dem Haus des Seins . 

Das gottliche Kind wiederum inspiriertc Morike im Gedicht 

"Gottlichc Reminiszenz" (1845 9 Gpf., p.164) . Das Gedicht schildert 

die :~rinnerung einer Erinnerung, im Kerne aber ein bli t zhaftes Inne

werden des grosseren Zusam.menhnngs. Der Knabe Jesus bcschaut das 

"Wunderdingli, "ein varsteinert Meergewachs 11
, und orlebt durch den 

Gegenstand blitzartig oinen Rlickblick, 11 durchdringend ow ' ge Zoit0.nfer

nen, grenzenlos 11
, bis zur We l tschopfung . "UnYiissendn, dass es "sein 

eigen V'Te rk 11 ist, halt das Kind spiolcnd den Gegenstand in seiner 

Hand , der a ls Abbild des Urbildes den Durchgang zum Geheimnis vom 

Werden de r Dingo offnet. Im Nuder Ewigkeit sind Linst und Jetzt 

eins gewordcn, aber vcrsinken a uch schon wieder in dio Vergessen

heit . 

In dieser Vision klcidet ein Dichter, der sich in diesen 

Jahren mit dem Sammeln von Petrefakten bes chaftigt (Vgl . u . a . 11 Den 

Petrefaktensammler" . 1844 1); Gpf . , p . 44) sein Welt bewusstsein in 

ein chri s tliches Gewand ; durch den Gegenstand ist der Dichter fUr 

ein Nu zu unbegrenzter Erlrnnntnis befahigt, ist es ihm ge1Hlihrt , 

den Wcltsinn sclbst zu durchdringen und das Urgeschehen zu ahnen -

den Mythos von dern Worden dcr Dinge . 

Uber Gedi chte wie "Die schone Buche 11 (1842 ; Gpf ., p . 74) 

in denen der Dichter das Gottli che in der Natureinsamkeit zu vor

spUren rncint, entvrickel t si ch Morikes Kunst zu einer Gegenstands-

196/ di chtung ••• 

:J,.)Ein Marbacher Hs ., an CUtrchen und Lot tchen Uberschrieben, ist 

am 12 .Marz 1845 in Mergentheim entstanden. 



dichtung, in der das r0ine Unbewusst-Lyrische sich mehr und mehr zu

rUckzieht und ciner bewussten Kunst Raum gibt , die den Gesetzen eines 

inneren Masses unterworfcn ist . Es sind die ewigen Machte noch hin

t ergrUndig wahrnohmbar, nur "schimmern sie • • • durch beruhigten vi

suellen Umriss" 1). In den "Ding"gedichten, 11 Auf eine Lampe" (1846 5 

Gpf., p.85), llWeihges chcnk" (1846; Gpf., p . 84) und "Inschrift auf 

eine Uhr mit drei HorGn 11 (1846; Gpf., p.85) sagt der in sich selbst 

ruhende Gcgcnstand oich selbst aus . 

Was aber schon ist, selig scheint es in ihm selbst . 2) 

Auch in dem Verdichten des schonen leblosen Gegenstands war 

flir Morike cin Ruf des Gottlichen . Das Schone wurde ihm zum Symbol 

einer hohoren Ordnungi die 3rscheinung und das Erlobnis des Schonon 

lies s en ihn etwas vom Ma s s und Gesetz der Evrigkei t ahnen . 

Am Ende seiner Cleversulzbachcr Jahro und am Anfang seines 

Au£0nthalt 3 in Mergenthoim erreichto der Dichter Morike einen Gipfel 

s eines KUns tlortums . Es gelang ihm, seiner alten, weil cwigen Beru

fung treu zu bleiben, indem er s ich auf neuem Wege einen Lebensraum 

errang i er f and di e wahro Kuns t in der Vereinigung van Geist und Ge

stalt in dor s chonen Form . Dass dieser Sieg dem Menschen M"orike 

schwcr fiel, bozcugt cine bricflichc Schilderung vom tragisch gea l

tert on Dicht s r aus dem J ahr 1843 3) . 

1) Kellncr,W. Die Holle der Vcranschaulichung in der Lyrik Eduard 

Morikes, p . 148 , 

2) Vgl. 11 Auf eino Lampe ;1
• 

3) Vgl. den Auszug aus Marie Kaufmanns Brief vom 23 .M~rz 1843 . In e 

Koschlig, M. Morike in seiner Welt, p . 248 , 



VII 

VERGANGLICHKEIT UN1) TOD 

Wie Zeus frUher die Mit t0 des Erdkreises, sch0int der Dich

tGr im Jahre 1845 den Troffpunkt v.on Weisheit und Schonbeit gefun

den zu habon ("Gofundeni' . 1845; Gpf . , p.74). Er gebt daran, ·bier den 

Tempel zu baucn . Als Li0bend0 wird es ihm vargonnt sein, 11 den 

herrlichen Duft" des anakr eont ischen Liedes sp-Urbar zu machen ("Mit 

oinom Anakreonskopf und oinem Flaschchen Ros0no l " . 1845i Gpf ., 

p . 82 ). 

Die Disharmonie am J~ndo dos Volksliedcs "Die Schwestern 11 

(1837; Gpf . , p . 52) wird durch die antika Formschonheit des Doppelt

bildnisses aufgowogen ("Das Bildnis dcr Goliobton" . 1845 5 Gpf . , p . 83) . 

Die Gesichtchen dcr ahnlich auss0honden Geliebton, van vorn und von 

der Seite in eincm Bild gemalt, vortreten das Hauslich-Blirgerliche 

und das Goschmlickt- Antike, welch beidc in seiner Kunst zusammenge

fligt warden . 11 Auf' einer Wanderung11 ( 1845 1); Gpf . , p . lo2) ist der 

Di chtor wie in soinen Jugendjahrcn "lustbeklorumen" und 11wie trun-

ken irregefUhrt 11
, Yrnnn ihm die Muse sein Herz 11Mi t einem Liebes

hauchn b0r-Uhrt. Er vcrmag noch , so h0ftig wie frlihe r zu erlGben, als 

das Ge l aute der Kirchenglocken ihm den Kirchturm in Gin "Schiff" 

verwandelt , van dem er ".schwindelnd" in di0 Tiefe hinunterblickt 

( 
11Auf einem Kirchturm" . 1845 9 Gpf . , p . 2o5). 

Anakreontisch schmachtet der Dichtcr nach dem Sensualen 

(i'Versuchungn . 1845; Gpf . , p . 80), und es ist ihm das Leid des toten 

198/ Vogels • •• 

1) Das Gedicht wurde am 22./30 . 8 . 45 in einer Neufassung an Hartlaub 

liberschickt mit der Bemerkungg i;Ein altes Stlick zur guten Stunde 

vcrandert 11 (L . B. S. hi s t Q 327,4,35/6) . Das Entstehungsdatum konn

ta darum frlihor angGsetzt werden . 



-198-

Vogels gelindart, da seine Augen vor dem Tode den schwarzen Augen 

eines bestimmten Madchens b8gegneten . Die Vermutung, es sei eine 

Frau in Morikcs Leben getreten, und dass si ch die Liebe Morike in 

seinem neuon LiederfrUhling r3gt, wird durch das Gedicht rrcotter

wink" (1845 1); Gpf., p . 82) vsrstarkt . Wie Peregrina einst, befin

det sich die Golicbte bei e in8m Fest in einem hell erleuchteten 

Saal, wahrend der Liobende sehnsUchtig draussen auf ein Zei chen 

vmrtot. Dies erhalt er von einer rotglti.hendon Rose aus dunklem Ge

bUs ch zu seiner Seite, die ibm das Wonnovolle und das Damonische 

des Licbosglilcks verkUndet~ 

Heil t o Bluma, du willst mir verkUnden, o gotter

berUhrte, 

Welche Wonne noch heut mein, des Verwegenen, harrt 

Im verschloasnen Gemach. Wie schlagt mein :Busrm t -

ErschUtternd 

Ist der Damonien Ruf, auch der don Sieg dir verspricht. 

Es Hisst das Liobeszeichen ihn orschauern, denn aus ·;,; rfahrung konnt 
. 

or die Liebe als Ruf der Damonien und kann sie darum nicht unbe-

schwert geniossen . Auch wonn er des Sieges gowiss sein darf, ist 

dor Ruf erschUtternd, denn sie tragt mit sich eine gohoime Angst, 

dass die Wonno in den Vorlust umschlagen kann. Und doch klingt das 

Gedi cht positiv ausz boi vollom Wissen van der Gefahr ist er be

reit, den Augenblick auszukoston . 

Dass die Liebosregung einer 6anau bestimmten Frau gilt, 

bezeugt das Gedicht ;1Margaretha 11 (Erst er Ti tel: 11An Elise" . 1845; 

Gpf.? p.160) . Die Liobesbegegnung lost die bri~ Bmpfindungen der 

199/ Unschuld • •• 

1) Nach Krummacher?H. , Zu Morikes Gedichtcn ••• , p . 321, ist das Ge

dicht nm 8.Juni 1845 ontstanden . 
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Uns chul d und des Grams bei dem Schauenden ausg die unschuldigen 

Schlafen des Madchens werden mit Gr am ges chmUckt~ Die geliebte 

ilS ooleli i st si ch des Grams unbewusst und derDichter mo chte ihr in 

dGm "reinsten11 Spiegel ihro ~igenart zeigeng nicht ihr Spi egelbild, 

sonde rn das , was ihr bisher fremd goblieben i st, dem s chauenden 

Dichter aber wesentlich an ihrerErscheinung ist. Nur eines we rde 

genUgeng es 

fiole nur aus diesem Aug ' ein Blick, 

Wic er uns traf, ins eigne Harz zurlick g 

Es scheint, als ob hi e r der Peregrina- Konflikt wiederkehrt . Damals, 

bevor sic sich abwandte, blickte ihn die verl assene Liebe in der 

Gestalt der Goliebten vernichtend an under rief ausg 

- Doch weho t wolche Mi ene ~ we lch ein Blick l 

So, wi e dieser Blick damals 11 traf 11
, moge er nun wieder in das Herz 

der neuen Geliebtcn fallen und i hr das Ratscl de r Liebe offenbaren, 

der ewigen und unbestandigert Liebe, die zur hochsten Wonne und zum 

tiefstcm Leid f Uhren kann . Wonn das Wissen von der Treulosigkeit, 

die der Liebe in ihrer Unbestandigkeit mitgegeben ist, dem M'adchen 

aus ihrem Gegonbild zurUckspiegele , ware die Losung gofundem 

Dass oi ns i m andern s ich auf ewig s tillte , 

Eine solche Losung wUrde die Gesundung fUr das Innere des Dichters -

donn er ist in Wahrheit der kranke - bedeuten. Sie fj_ndo t keine 

Verwirklichung in einem Wosort, das ';unschuldig" ist, deshal b die 

Tiefe des Ratsels nicht beurtoilen kann und si ch a bwondot. In der 

Vorstellung oines Spi~golbildes kehrt bei der neuen Liebcsr egung 

dem Dichter na.ch d.er Begegnung mi t Margarethe von Speeth im Jahre 

1845 die ;'.irinncrung an dis a lte Liobesschuld zurUck. 

Mehrcre Jahre vor der Entstehung der " Idylle vom Bodensee" 

(1845- 6 9 Gpf ., p . 365 ff.) berichtet der Dichter s chon von einer 
11 seit Jahr und Tag nicht ge laut eten Glocke, die wir so gern ge-

200/ s tohlen ••• 
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stohlen hatten, wn sie bei Nacht in dan Sichern- Manns-Wald zu 

schle:ppon" 1) . Im Jahre 1840 schroibt Mariko am Endo seiner Roise 

an don J3odonsoe mit elem Bruder Louis, :J.a3s er "den Pfannonberg und 

das Kirchlein auf d0r Hoho 9 wolchos Gin V✓allfahrtsort ist" 2), ge

zcichnet habe. In c.lcr Idylle mi t dom Unterti tol 11Fischer Martin 

und die Glockendiebe" 3) spinnt dor Dichter gegen diosen Hintergrund 

siebon Gesange in Hexametorn aus , die er hau:pts~chlich dem Fischer 

Mart in in den Mund legt. Dem Sohwank von den Glockendieben fUgt er 

einl-:J zwei te idyllischo '..:;rzahlung aus der Jug::md des Fischcrs ein, 

die den dritton bis sechsten Gcsang fUllt und den breitesten Raum 

der Dichtung ainnimmt. 

In dom orsten Ge::mng handol t es sich nicht wie in dem zwei

ten und ~iebenten um die Glocko dos Schwan,keo, die nicht da ist und 

doch gestohl,m werden soll , sondern um eine Urglocke und ihren 

Mythos. Nach der Sage sollte man beim Graben des Grundes zurn Bau 

oiner Ka:pollc auf romischc Gegenstandc gestossen sein, von denen 

ein Teil, 11was klinstiichos Vierk sei;' 4) 9 aufbev-.rahrt v1urde, und der . 
andere Teil zu oiner neuon Glocke eingeschmolzon wurde . Die vollon

dote Glocke gab abor keinen Ton, bis ein Pater die Bes chworlmg vor

nahm und der D~mon mit fUrohtarlichcm Lachon der Glocko ontwich. 
\ 

; 1 

Die goweihte Glocke orhielt den Namen cl.or .;rungfrau Maria 9 wurde 

f3stlich in den 'rurm gehoben und soll te Wunderkraft besi tzen. 

Die symbolis cho Eedeutung dieser Geschichte wollen wir ~i cht 

Ubergehen. Das Zierliche dos Antiken wurde bei dessen Erneuerung 

2ol/ in eine • • • 

1) .An Friedrich Kaufmann (Oktober 1828), Seebass I, p . 123 . 

2) An Charlott\~ und Klara Morike , Wilhelm und Konstanze Hart

laub, den 25. September (1840)~ SG0bass I, p.495 . 
3) Vgl. die erste Fassung vom Jahr0 1846. , 

4) Gpf., p.367 . 
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in 2ine modcrne Kunst aufgenornmon 9 abor der eingeschmolzone heidni

scho Bestandtoil machto die noue Poesie stumm . Sobald abcr da.s 

Kunstwerk ontdamonisicrt wuTde und die christliche \ifoihc erhie l t 9 

soba ld die Verr.iti,hlung von !-Ieidentum und Christcmtum auf deuts chem 

Boden stattfand 5 ,rurde es "tonend" . Es :pflegte:n die Leute frUher 

noch allgomoin die Kunst , ihr Umgang mit ihr war ungezvru.ngener. 

Da die Kunst flir sic no ch cine Wundorkraft besass , gingen sic, 

ur:i sic zu horcn und zu preisen~os wurdo 11 
•• • koin Stummes noch 

Taubos" gcboren. 

Seit flinfzig Jahron ist aber Verfal l gekonuneng 

Was ehdem 

Heilig orschien und fUr- selig erkannt war unter den 

Menschen 

Allen, es galt kaum noch, 1) 

Die Glocko mit ihrer Zauberkraft vrurde nicht mehr golautet und ver

gossen, das Kirchlcin zcrfiel . Zur Zcit dor Erzahlung besteht die 

Glocke nur noch in dcr Logonde,aber, in dcr Annahme, dass si8 no ch 

exictiort, rogt sich im Mons chon ein bases Gelliste nach ihr . De ch 

ist dcr Gegenstand 9 nach dem or greift, inz~ischen zu blossom 

Schein geworden, 

Seit der deutschen Klassik wurde das Antike nicht mehr 

gepflegt undes z0rfiol . Uun , nach fUnfzig Jahren, bozaubort ihre 

SchBnheit don Monschon nicht mehr, aber wenn er hBrt, dass sie 

no ch .besteht und zum Kauf gobracht werden kcmn , groift er danach . 

Da ihrn aber alles Vorsttindnis flir ihre Eigcnart abgeht, greift or 

in eine Leere. 

202/ Mo r ike ••• 

1) Gpf . , p . 371. 
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Moriko, hintor der:- Maske des alt ,:,m und doch noch immer 

jungon Fischers versteckt, vormag in soinom Gedicht dio antike 

Formschonhcit ncchmals klingend zu machen. Die Trauer um das Ver

lorene vermag er in die Heiterkeit aufzulosen und das Schlechte des 

mcmschlicilen Trei bens mi t dem Humor aufzuhebon. Aus der Geborgcm

hoi t, die ihm seino Treue zur roinen Kunst und das Sich-DarUber

:'.'.:rhobon seinos Humors gew1ihrt, kann Martin- Morike nochmals in die 

Vergangonheit zurUckgroifen und van dam Sieg der Treue in mensch

lichen Varhaltnisson orzahlon . 

Tone, des Schiffmanns Sohn, wird von einer geizigen Ger

trud verunglimpft und schli ossli ch treulos verlassen , um eine Roi 

rat mit dem bloden doch roichon MUllerssohn einzugehcn. Es s chltigt 

abor gut fUr Tone aus, denn so 1_,rird er auf den Reiz der Schaferin 

Margarete aufmorksam, des Madche11s, das ihm sein Schicksal Ii Hingst, 

in der "\"liege, ••• schon zud3.chte; 1 1). Zarteres als die J3oschrei buns 

der Liobosbegegnung zwischon Tone und Margarete, da si0 

Sahon aufs neuc s ich an und horzten einand0r unQ 

laohtcn 

Holl von unschuldigcr Lust und s chionen sich selber 

ein Wunder, 2) 

ist wohl noch wenig in der deutschen Sprache geschrioben warden. 

1Umlich wie in den Ritter- und Schaf0rrom2.non des 17. Jahrhunderts 

wird die Treue und Keuschheit der -vrahren Liebenden verhorrlicht. 

Dio untreuo Gertrud wird von den Froundinnen bestraft 

und allo Madchcn n ••• dio auf ::::hre noch hiel t{e!!).md a uf Treue" 

2o3/ nehmen ••• 

1) Gpf ., p . 394 . 

2) A. a . O. 
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nehmen an ihrer Hochzeit kcinen Anteil . Der Gipfel der Rache um 

die Falschhcit Gertruds gegenUbor einem gemeinsamen Freund wird 

mi t einem Schwank orr0icht, den 1nl,rte in der Hochzei tsnacht VE;ran

lasst. 

M:oriko schuf sich beim Anfang einar neuon Licbesbindung 

dieso Idylle van dern Sieg dor reinen monschlichen Liebe , damit er 

in der Kunst geborgon und im Glauben an die grundsll.tzliche Treuo 

in menschliche Vorh~ltniose darauf oingehen konnte . In einem neuon 

bUrgorli ch- idyllischen Vorhaltnis zu einem Madchen mit dem Namen 

Margarethe hoff t o der Dichter wahr scheinli ch, sich mit seinem Schick

sal in ~:~inklang zu setzcm und sich cine Moglichkei t zu schaffen, 

die Lioba ihrer Problematik und Gofahr zu anthoben . 

Der Zweifel dos Dichtor~ , ob menschliche Gemeinschaft 

Uberhaupt noch moglich sei und best~ndig sein konne , wird im Ge

dicht 11 Nouo Liebe" (1846; Gpf ., p.124) klar ausgesprochen. Din 

Mensch kann einem andern nicbt angehoren wie er mochte . Morike 

h::1t die Grenze erfahren, die zw::;i Personen "auf dor :>~rde 11 daran 

hindert, einand0r "g::mz'' anzugehoron . Die irdische Liebe ist van 

Treulosigkoit und Tod bodroht, aber die Urproblematik liegt fUr den 

Dichtor noch viel tiofer . Eine Morikesche Urorfahrung kehr t zu

rUcki es i st ihm durch seine dichtori s chc Anlage , durch die erste 

Bedingung seines Daseins v orwohrt , seine Sehnsucht nach Gemei nschaft 

in dar volligcn Hingabe an 0inon anderen Mons chen zu stilleng 

Kann auch ein Mensch cles and0rn auf der TGrde 

Ganz ~ie er mocbte scin? 

In langor lfacht bedacht ' ich mi rs und musste sagen 

Nein 1) 

2o4/ Wenn ••• 

1) Nach der Hs . i n Koschlig , M. Morikc in seiner We l t , p. 124 . 
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Wenn der Mensch sich unoingeschrankt einern Du gibt, geht die flir 

seine schopferischo Existenz unontbehrliche Individualitat vorlo-

Das Bedurfnis, sich in Liebsssehnsucht hinzugeben, dr~ngte 

den Dicht0r zu Gott, zu dem Urgrund und Inbegriff aller Liebe, die 

niemals durch Untreue oder Tod bodroht werden kann. In Gott ist die 

Liebe mit der Treue flir inm10r oins geworden . 

Die erston zwei Strophen des Gedichts "Frlih im Wagen"(1843 

/ 6; Gpf ., p . 95) , die 3ino Morgenlandschaft schildern, gehon in das 

Jahr 1843 zurlick 1). So, wio beim Tagworden dcr vollo Mond noch 

sichtbar ist, so i f., t dGr Blick der li 0benden Seele, "den schon die 

Ferne drangt", noch dem 11 Schmorzcnsgllick 11 der Abschiedsnacht v0r

haftet. Der V8rgsngene Augcmblick des Boisarnmenseins 1.md des Ge

gonwartsgenusses 1,,ird dom Sohncnden im Trauma ganz real. Die durch

b1~echendo Sonne 

scheucht 

Den Traurn himvog im Uu 

Di o Natur ist zur SoeLmlandschaft geworden, die dem Dichtcr die 

Empfindungon des eigonen Inncrn spiegGlt . Das Schauern, das ihn 

in der Nntur trifft, ist oin Symbol flir das Zurlicksinken des Ich 

in :3 in bodonlos gevvordones Soin. Die (Jrinnorung an die nachtlich

romanti s cho fonno dor- Vorgangonhei t bricht zv:rar in die Gegomvart 

ein und ihro Preisgabe ist s chauderhaft, aber die Seele hat den 

Traum erkannt und hc.t, wcmn auch mi t Schrnorz, ein neues Dase in in 

der Wirklichkei t des Tagos gefundeno Wenn auch bei 1Iorike die Wonne 

2o5/ der ••• 

1) Vgl. den 16 . Rechenschaftsbericht des Schwabischen Schillervereins. 
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der frilheren Liebe traumhaft zurUckkehrt, er lebt bewusst genug, um 

auf die 1rageswirklichkei t der vorhandenen Liebe - zu M2,rgarethe von 

Speeth - einzugehen . 

Ira Gegensatz zum subjektivon 11FrUh im ·aagen", ist nAbrei

sei r (1846 ; Gpf ., p . 93), das auch ein Reisewagen-Gedicht ist, ganz 

seinem Gegonst and hingegeben. Der naoh dem kurzen Sommerregen 

trocken gebliebene Plat ,:; , vm der Roisewagen stand, wird syrnbolisch 

fUr das mens chliche Benehmen in der Liebe. Noch eben weint das 

}ladohen nach dem Abschiod van dem JUngling, der mit dem Postwagen 

fort i s t, und es int ihr iiQhnc Zweifel 11 ernst, 

Dooh der J ammer wird nioht lange w~hren: 

M'adchenaugen, ·wisst ihr, trocknen hurtig, 

Und eh auf dem Markt die Steine wieder 

Alle hell geworden von der Sonne, 

K~nnet ihr den Wildfang lachen horen. 

Dieses Gedicht ist aber viel mehr als die impressionisti

sche Schilderung eines Naturvorgangs, die sinnbildlich flir die Vor

gange i m mensohli ohen Leben werden s oll . Es offenbart Morike s 

rc ifsten Humor. Sein Humor l~sst die menschlichen Schwachen gel-

ten, eben wei l sie zur Unvollkommenheit des Menschen gehoren. Der 

Dichter weiss , dass das Irdische verganglich ist und dass die mensch

liche Liebe durch die Treulosigkeit bedroht ist, aber er verzeiht 

und nimrnt es in Liebe hin . Wenn auch mit verhaltenem Schmerz , 

vermag er si ch humorvoll darliber zu erheben . 

Trotz der Verstimrnung Uber den Streit mit Hartlaubs 1) 9 

nachdem der Di chter und die Schwester Klara sich Gretchen von 

206/ Speeths ••• 

1) Vgl . An Ilartlaub , den 18 . Dezember 1845; Seebass I, p . 601: Es sei 

ihm zumute, r, •• • als wenn einer sein Haus von der Hauptsei te dach

los und Wind und Wett::,r blossgestell t weiss 11
• 
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Speeths, einer Katholikin, angenommen batten, fiihlt der Dichter 

sich in dem idyllischcm Dasein mi t der Schwester und der Freundin 

geborgen und wohl . Endlich wird der vertraute Umgang unentbchrlich 

und weil der Dichtcr sich einen lie1:) gewordenen Zustand bewahren 

will 1), entscLliesst er sich im Jahre 1851 zur Ehe mit Gret chen. 

Von der Schwestor Klara, die ihm schon viele J;"'hre lang beigestan

den hntte und es verstand, ihm die Bedingungen zu schaffen, worun

ter er arbeit3n konnte, konnte er sich trotz aller Gefahren einer 

"Ehe zu dritt·; 2) nicht trennen. Die ersten Jahre der Ehe schei 

nen dam Dichter htiusliches Gli.ick und geborgene Liebe zu gew~hren . 

11Das Stuttgarter Hutzelmannlein" (1852; Gpf., p . 919 ff . ) 

ist ;'ein wahres Msusnest von Fabeleien, die durcheinander krabbelnu 

3), und doch viel mehr als bloss "eine Ver flechtung verschieden

ster Marchenmotive" 4). Wiese 5) ist zu widersprechen vvenn er be

hauptet, es lasse s ich kein "einheitlich aufgebauter Mythos" fest 

stellen , "sondern eine Reihe von Marchenmotiven, die mit dem Hel

den mehr oder v-.r0nieer verkni.i:pft sind" . Obschon nur im Vorbeigehen 

ausgesprochen , steht am Anfang der Handlung und auch zentral die 

Bitte des Schustcrkobolds .::m den Schustergesellen, das verlorene 

2o7/ Klotzlein ••• 

1) Vgl. An Klara Morike und Margarethe von Speeth, den 9 . August 

1851 9 Seebass Ij p,7lli Er versicherte dem Oberkonsistorialrat 

Stirm 1
' •• • dass weder blind~ Leidenschaft noch Romantik, noch 

auch das Gegenteil von dieser, okonomische .Berechnung mich zu 

dieser Wahl bestimmte." 

2) Vgl. An Hartlaub , den 18 . Juni 1842 9 Seebass I, p . 547 ff . 

3) David Friedrich Strauss, angefi.ihrt bei Wiese, .B.von . Eduard 

Morike , p.108. 

5) A. a .o. 
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Klotzlein Bl ei zu finden und ihm zu bringen . Die zwar nur lose Ver

knUpfung der Schustergeschichte mit der Einlage , der Histori e van 

der s chonen Lau, ist haupts~chlich in dem Blei- Mot iv zu suchen . 

Das Hutzelmannlein , Verkorporung eines guten, humorvollen 

Schicksals , er3cheint dem Schustergesellen Seppe in der Nacht var 

dem Anfang Deiner Wanderschaft und gibt ihm ein Paar GlUcksschuhe 

und ein Laiblein Hutzelbrot, das nach dem Schneiden immer nach

w1:l.chst, aber nie ganz aufgezehrt werden soll , auf den Weg mit . Beim 

Auftrag , das zweite Paar Gllickssb.huhe heimlich "unterwegs an eine 

Strasse 11 1) zu stellen, verspricht das Hutzelmannchem ;,vi el leicht 

dass dir .dein . .GlUck nach Jahr und Tag einmal auf FUssen begegnet 11 2). 

Unter dem Schutz eines glitigen Schicksals, das i~ner zu dem Gllick 

f Uhrt, und ohne Sorgen um das tagliche Brat tritt Seppe die Wander

schaft an. Auch v;enn or ohne FUhrung der GlUckss chuhe selbst1:l.ndig 

auft ritt, ger~t er nicht ins Verderben, denn das Hutzelmannlein ist 

immer zur rechten Zeit zur Hand . Die Verwechslung der GlUcksschuhe 

ist wohl schuld daran, dass Sep~1 e auf manchen Irrweg gerat , a.bor 

der Fehler wiTkt endli ch nur Gutes flir ihn . Sein Madchenschuh l~sst 

ihn sein ilQenien verkennen, denn es lasst ihn jucken, ein Rad zu 

treten , so dass er sich bald zum Scherenschle i fe r und bald zum 

Drehe r berufen fUhl t . Spater, vrenn die anderen Gesellen ihre 11Pro

fessionen" rUhm'3n , bekennt er sich zu seiner Berufung und "s chwur 

in s einer Seele, hinfort zu bleiben 1 was er war" 3) . 

Die Bitte des Hutzelmi:i.nnleins , der Geselle r.ioge ihm ein 

Klotzlein Blei brinGcn wcnn er "etwa ins Oberland 9 Ulm zu und gen 

Blaubeuren" ko1mne und es 11 von ungefahr" finde4), wird zuletzt 

208/ und ••• 

1) Gpf . , p . 920 . 

2) A. a.O. 

3) Gpf ., p . 948 . 

4) Gpf ., p . 920 . 
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und so beilaufig ausgesprochen, dass deren Bedeutung dem Leser 

leicht entgchen kann. Man meint fast hier einen typischen Tc1,rnungs

versuch ],'.:orikes zu spUren . 

In Blaubeuren hat sich " l ang var Seppes Zeit 11 1) eine Ge

schichte abgespielt, die der Dichter unter dem Titel "Histarie von 

der schonen Lau 11 einlegt. Lau, eine Wasse1·frau mi t langen fliessen

den Haaren und Schwirnmhauten zwischen den Fingern und Zehen, sass 

damals im Blautapf, einem klaran Wassertrichter der unterirdisch 

mit der Danau und durch diese mit dem Schwarzen 11eer verbunden war . 

Wie mehrere van Morikes :Cl0rnentarvrnsen hatte sie 11 e inen tUchtigen 

Schuss M0n;:::chenl)lut in den Adcrn 11 2), denn sic war 11 halbmenschli

chen Gcbltits 11 3) . Die arge, schone Lau mit dem schwarzen Haar und 

blauen Augen erzeigte sich geg::m den Menschen bald btise, bald gut . 

In damonischem Unmut liess sie den Gumpen Ubergehen und wurde mit 

Opfergeschenken besi:inftigt bis die Manche den heidnischen Gebr auch 

verurteilten. Obschan sie heidnisch war und dem Kloster feind, wurde 

sie den Christen im Kloster orstrnals durc:t die Orgelrnusik verbunden. 

Wei l die Lau 11 stets traurig war, ahne eini ge besondere 

Ursach" 4), hatte sie nur tote Kinder , sie verbannte ihr Mann, ein 

alter Danaunix, in den Topf . Erst nachdem sie fUnfmal van Her-

~;en gelacht hatte, wi.i.rde sie genesen . Die idyllische Absanderung, 

die Beschrankthei t eincs s ohonen kleinen Kreises , der zi;mr noch 

unt ergrlindi g mi t dem c rossen }i: lement :verbunden ist, beftirdert die 

2a9/ Annaherung ••• 

1) Gpf. , p . 924 . 

2) Walder,H . Mtirikes V"?0ltanschauung, p . 67 . 

3) Gpf. , p . 926 . 

4) A. a ,O. 
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Annaherung zum Menschlichen? das humorvolle Lachen und die Frucht

barkeit . 

Wunderbar ist der Blauto:pf im Kleinen, der Kreisel "aus 

wasserh0llem Stein'' 1), den die Lau beim erst en Besuch an den Non

nenhof als Geschenk mitbringt . Sein Ubermtichtiges Tonen lasst die 

trunkenen, strei tenden GG.ste im Gasthof die F1iuste senken, nUchtern 

werden und guter Ding0 sein . Morikes Absicht wird ersichtliche das 

"Kunstwerk" 2)bringt die gestaltauflosende Trunkenheit zum Verge

hen und veranlasst die Anerkennung der schonen Form . 

Die Lau kann nur bei den Menschen lachen lernen. Ihre Be

suche im Nonnenhof - die Vermenschlichung des Damonisch- Elementaren 

- geschieht immer h~ufiger und ihr Verhaltnis zu den Leuten wird 

immer vertrauter, Ihr heidnischer Widerstand wird gemildert und sie 

l~sst sich gerne heilige Geschichten erzahlen . Die Gumpen gehen nie 

mehr Uber und ihren zeitweiligen Zorn weiss der lustige Koch mit 

Humor zu bestinftig,:m. 

In gesunder Gemeinschcft mit den Menschen lacht die Lau 

mehrmals von Herzen . Mit jedem Lachen cntrinnt sie dem Gefahrlichen, 

gewinnt an Geborgenheit und kommt der Heimkehr n~her . Wie fUr Lau 

bedeutet fUr Morikc das Lachen ein Mittel zur Losung aller S:pan

nungcn und zur Einheit im irdischen Sein. 

Laus fUnftes Ln.chen? das aber nur fUr das vierte gilt weil 

ihr drittes Lachen im Traum geschah 1 ist sehr bedeutend. Es kommt 

bei dem schnellen Hersagen einos alten S:prUchleins: 

210/ 1 s leit ••• 

1) G:pf. , p . 928. 
2) Gpf ., p.946 . 
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's leit a Klotzle Blei glei bei Blaubeura, 

glei bei Blaubeura leit a Klotzle Blei . 1) 

Anmutig wird erzahlt~ 11 Da nahm sie ihren Anlauf frisch hinweg, kam 

auch a l sbald vom Pfad ins Stoppelfeld, fuhr buntUberecks und wusste 

nimmer gi cks noch gacks . Jet zt , wie man denken kann, gab es Gelach

ter einer Stuben voll, das hattet ihr nur horen sollen, und mitten 

draus hervor der schonen Lau ihr Lachen , so hell wie ihre Ztihne, 

die man al l0 sah ! " 2) 

Es folgt aber auf die Uberschv,englichkei t "ein m~chtiges 

Schrecken;' 3) g der Bericht , es le ere der Blautopf sich aus, l~sst 

die Lau in Ohnmacht fallen , da ihr Gemahl gekommen und sie nicht 

daheim i s t . Als der Koch sie auf den Blautopf tr~gt "raunte ihin sein 

eigener Schalk ins Ohr: vtenn du sie kUsstest, f r eute es dich dein 

Leben lang, und konntest du doch sagen, du habest einmal eine Was

serfrau gekUsst 11 4). Jthnlich wie der Knabe im Gedicht "Schl:Sn- Roh

traut", nippt er vom Schonen . Seine Bestrafung mit Maulschellen ist 

~otwendig, doch humorvoll. Der Kuss vom Koch , fUr Lau die innigste 

BerUhrung mit Ginem Mens chen, bringt Hei lung, denn sie l acht zum 

fUnften Mal und wird fruchtbar . Kurt wird nicht getotet, sondern 

bedankt. Wo der Kuss des Elementarwesens dem Dichter frUher vol

ligen Identitatsverlust und Tod bedeut ete, bringt der schelmisch 

6eG tohlene Kuss nun gUtigo ·Bestrafung und Losung . 

Das menschennahe Leben in der idyllischen Beschr~nktheit 

ermoglicht das Lachen . Auf dem V/ege des Masses und des Humors kann 

211/ 'der. , ,Beruf.ung • • • 

1) Gpf ., p.940 . 

2) Gpf . , p.941. 

3) A. a .O . 

4) Gpf . , p . 942 . 
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der Eerufung die Treue gehalten und die Fruchtbarkeit erlangt wer

dcm . 

Beim Abschied von der 'l!irtin mahnt Lau nochz "vcrgesset 

nicht das Lot i dcr kleine Schust :Jr soll es nimmermehr bekornmen" 1). 

Ein alter Naturforscher ermass einmal die Tiefe des roten Meeras mit 

einem Bleilot . Din Krnckenfisch verbiss sich am Lot und zwei sei

nar zmmc blieben stecken. De n Zahn , den er herausziehen konnte, gab 

-r dcm Gr-s,fen da er ;;etwa in Silber oder Gold gefasst und bei 

sich gctragen" 2) die hohGn Krafto der ',Veishei t und des Unsicht

barmachens besitzen sollte . Der Graf starb, ohne jegliche Spur von 

dcm Zahn zu hinterlassen, und nach dem Tod des Forschers sollte 

sein Knecht das Lot mit dem Zahn in den Elautopf werfen , denn es 

sollo nohne Gottes basondere FUgung, in ewigen Zeiten nicht in irgend

eineo ]fonschen H11nde" 3) kommen . Man hielt damals den Topf fUr 

unergrUndlich und Lau hatto sich noch nicht blicken lassen. 

Wenn der Mens ch die Tiefe des Elements erforscht , kann er 

zuweilen .iJinsicht in ihre verborgrmen Geheimnisse bekommen, a ber die 

Uber- menschlichen Krafte di e so gewonnen vrnrden, sollen nicht "in 

irgendeines Hens chen Handc 0 komrnen , sondern dern Element zurUckge

geben werden . Nur i.-.renigen ist es vergonnt, von dem Element begnadet 

und seiner Kraft teilhaftig zu werden . 

Der ungeschickte Knecht vm llt c vrie sein Herr die Ticfe des 

Elements ermessen und liess das Bleilot in die Tiefe sinkcn . An

statt des Bleilots mit Zahn crhielt er unter anderem eine schone 

212/ Pcrlenschnur ••• 

1) Gpf ., p . 944 . 

2) Gpf ., p . 936 . 

3) Gpf . , p . 93 7 . 
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Perlenschnur zurUck. Lau wusstc die Kraft des Zahns und behielt 

ihn, denn die Wassenvesen 11 gonnen ••• den Menschen doch so grossen 

Vort,3il nicht , zuma len s ie das Me er und was sich darin finde t von 

Anbeginn a ls ihren Pacht und Lehn ansprechen" 1). Der alte Diener 

war von de r Stunde an , d.a er die Ges chenke s t att des Bleilots zu

rUck erhielt und Laus Hande aus dem Wasser kommen sah, irr und 

sprach vor s ich das SprUchlein das die Lau b0im He r sagen i m Non

nenhof zum Lachen brachte. 

Das Bleilot vru.rde aber spater aus d9m Topf von einem 

frechen Hirtenjungen g0st ohlen , den die Lau hinunterriss und toten 

wollte, weil er sie nc ckte . Er kam zwar mit seinem Leben davon, 

misskannte aber die Kraft die in dem Lot sass , da er auf Gold 

hoffte , und wnrf es weg . Das La chen ist a l s o nicht nur das Lachen 

der Lau wegen des Stolperns Uber das SprUchlein, sondern auch das 

La chen des Dichters Uber eine besondere Kraft, die unweit des Blau

topfs von <len II/Iens chen unbemerkt und unerkannt liegt. 

Seine schone Perlenschnur und goldene Schere, die wertvollen 

Gaben der Schonheit und de r Form, die der Diener von dem Element 

e r h~lt, verhandelt er fUr das Geld des FUrsten . 

Seppes VGrsprechen an d::ts Hutzelmannlein rn.sst ihn nb

weichend antworten, als ein a lter Greis in Blaubeuren, "Frau Ber-• 

thas IIerzblatt" 2) ihm empfiehlt , 11wenn er oin Klotzlein Blei von 

ung8f~hr wo finue hi er herum, s o moge er s olches daber in den Non

nenhof bringen" 3) . Obschon er Uberall danach sucht , fi nd.et er 

nichts , aber e r rn.sst sich deshalb ke ine gr aucm Haare wachsen . 

213/ Der ••• 

1) Gpf., p.939 . 

2) Gpf. , p . 946 . 

3 ) A.a.O. 
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Der Mensch soll im Leben eirii,Eiel nicht allzuviel und zu ernstli ch 

nachjagen , viellcicllt fli.hrt ihn scin Gllick wie von selbst dahin. 

Seppe vorli crt das Hutzelbrot , weil eine feindseliga Frau 

den letzten Bracken ihrom weissen Sittich zum Fressen gibt, absr 

or wird ontschadigt , da dcr Vogel Um darauf vor der Morderin 

warnt. Bald danach fli.hrt i hn soin Schuh zu oinem Felsenspalt, ~o 

or das Blci lot findot. I.Ji t IIilfe doss en, zwar ohne es unchristlich 

zu gcbrauchen, komr~t or crschopft n~ch Stuttgart zurlick, wo ihn 
11 dor Pochschwi tzcr, dor Hutzolmann , der 'l'rostern 1) mi t der FraBe 

bcgrli.sst ~ 11 sag an, golt, Bursch, hasts Klotzle ? " und auf die po

sitive Antwort fa.st aus3er- s ich vor Frcude wird uncl den besondercn 

Wert des Klcinods lobt . 

Bald darauf erh~lt Soppe s eine Belohnung . Wahrend eines 

Fosts, dem flirstlichen Braut paar zu Ehren gehalten, warden die 

Schli.tzlingG dos Hutzelmanns, Seppa und Vrone , einander auf dem 

hohen Seil zugeflihrt . Nachdem sie mit Hilfe der GlUcksschuhe die 
' Feuerprobe bestandon hQbon, wird Vranes Furcht durch das ZurUck-

wechseln dor Schuhe Uberwunden. Dann, van Musik bogleitet, schwin

det j ede Unsicherheit in oinem anmuti&on Tanz: "Die vier Fli.sse be

gannen sioh gleich nach dem Zoitmass zu regen, nicht schrit t weis 

wic zuvor und bedachtig 5 violmehr i rn kunstgorochten Tanz, als htit

ten sie van klein auf mit dem Seil vorkchrt , und schien ihr ganzes 

Tun wio ein liebliches Gewcbe, dns sic mit der Musik zustand ' zu 

bringEm hatten . " 2) Ho ch oberha lb und Uber dem Kreis des alltl:l.g

l i chen Lebens , mit dcm 11 kunstgore chten Tanz " die Freude in den 

IIerzen des g ome inen Volks wic dor FUrsten crvveckend , da finden 

214/ sich 

----- --------- -- --·--- ----~ 
1) Gpf . 7 p . 986 . 

2) Gpf. , p . 995 • 
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sich die Liebenden. So, unter existGnzieller Gefiihrdung, fUhrte 

M:orike mi t der Grazie dos Rhythmus und der schonon I11 orm in seiner 

Kunst den gef~hrlichen Tanz zu Ende. 

In dio s em Mti.r chen i s t wi e i m •:Schatz" das Schicksa l gUtig, 

aber hi Gr i s t die endliche gllickliche Ltisung nicht wie dort von 

d.er Liebe und Troue einer dor Hau:ptpersonen abhangig,. Vielmehr 

fUhrt ihr GlUck sie hier zueinander, nachdem sie oinander frti.her 

nur gekannt ha ben. 

Nach der Vollendung des Tanzes reichen die auf dem Seil 

Verlobton dem FUrstonpaar G0schenke, die der Hutzelmann ihnen 

voraus besorgt hat . Nach seiner Erfahrung von dcr Welt und nun 

seinem kunstvollen Tanz kann der KUnstlor zwei 3rzeugnisse zeigen ~ 

eine Schnur echter, formschoner Perlen und "eine zierliche Kapsel , 

darinno lag der ausgezogene Krackenzahn, gefasst in Gold und Uber

di es in ein goldenes Blichsloin geschraubt" 1) . 

Da s Bleilot, mit dom die Ticfe des Elements ermessen wi r d, 

erhtilt eine . bosondere Kraft , die der gemeine Mensch nicht s cbtit

zen kann und von sich gibt oder wogwirft . Ein glUckliches Schick

s a l fUhrt abor den dritten Menschen zu ihm, der zwar seine Kraft 

erfahrt aber nicht sein Gehe imnis versteht . Na chdem er seine Sen

dung vollfUhrt hat, wird ihrn zur Belohnung eine Lebensgesellin 

zugofUhrt under l ebt glUcklich und zufrieden bis ans Lebensende . 

Den unsichtbar ma chenden Kr,:-.ckenzahn 9 in der schtsnen 

zierlichen Form und in Gold gofasst, gibt ihrn sein BeschUtzer 

zur Uberreichung an die FUrsten, dio um seinen Wert wissen und das 

215/Geschenk ••• 

1) Gpf., p.987 . 
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Geschenk deshalb schatzen konnen. _Das alltagliche Metall, Illei, 

vermag der KUnstler zum Errnessen der Elemente zu gebrauchen und 

vermag so eine Kraft zu gewinnen, die er in das Gold seiner Poesie 

aufnehmcn kann~ die Kraft des Unsichtbarmachens. Der Klinstler lebt 

in und. durch sein Kunstwork , vermag sich aber durch die Umdichtung 

seines Selbsts tn die schone Form des Marchons unsichtbar zu ma

chen. So vermag Morike mit dem GlUcksmarchon , dem 11 Hutzelmannlein", 

seinem Selbst und seiner Kunst die Treue zu halten. 

In der 11 Hand der Jezorte 11 (1853 7 Gpf., p.911 ff.), einern 

Legende- Marchen ~) in kUnstlich gehobener Sprache, das sich uin 

einer ertraumten Ferne 11 2) abspielt, nimmt der Dichter wieder das 

:Motiv der Treulosigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen auf 

und stellt sie oiner zeit- und lebenUberdauernden Treue gegenliber. 

Die naturnahe Jezcrte wurde vom Konig goliebt, starb aber in ihrer 

Jugend. Uber d~r Qualle, an der er sic zum ersten Mal kUsste, liess 

er ihr Bildnis aus 1,yeissem Marmor , "ein Wunderwork der Kunat" 3), 

in cinem kleinen Tempel aufrichten. Treu bewahrte or ihr Bild in 

seinem Herzen, sie var ihm zur Logende gewordcn . 

Die Buhle Naira lasst den JUngling Jedanja die Hand des 

Bildnisses abbrechen, denn sie gibt vor, sie wollo sehen, ob Je

zerte wirklich so schon gewesen . 8s 80ht ihr aber mehr um die :8r

niedrigung der Toten als um die Gowinnung der Liebe Athmas 1 • Durch 

ihre .~if-:nsucht begeht sic nicht nur eine Fravel tat, indem sie dem 

I(onig sein Ideal verdirbt, sondern wird ihm auch untreu, indem sie 

216/ Jedanja •• . 

1) Diesen Ausdruck pragte zuerst Benno von Wiese, Eduard Morike, p . 115 . 

2) Vgl. Koschlig,M. l\Iorike in seiner Welt, p . 233 . 

3) G:pf. , p . 911. 
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Jedanja, der sie mit ihrem Mitwissen heimlich liebt, grosse Gunst 

vorheisst . Aber ihre Untreue geht noch we i ter. N.achdem Jedanja aus 

Furcht vor Verfolgung die Hand in ein Voilchenbeet geworfen hat und 

diese am folgenden Morgen von ungefahr von dem Konig gefunden war

den ist, vrird der Knc1.bo, der :z-esehen ,mrde, ins Gefangnis gewoT

fen . Naira versucht die Treue Jezortens zu dem Konig in Frage zu 

stollen indem sic Jedanja vor dem Konig beha~pten lasst, Jezerte 

habe seine Liebe erwidert . In Verzweiflung wendet sj_ch dor Konig 
' an das wiederherge s tellto Denkmal und orhalt ein magisch-Ubersinn-

liches Zeichen, das die Ileinheit und Treue der gos torbenen Gelieb

ten a,usser Zweifel st oll t g der Raum wird von Veilchenduf't er

ftill t , Zur selben Zeit wird auch die Hand der Naira schwarz, ihre 

Treulosigkeit wird dam Koni g offenbar und sic wird auf eine ein

same Insel verbannt. 

Die hohero, atherische Liebe siegt auch nach dem Tod, aber 

nicht durch Verdammung der Treuloson . Selbst diej.enigc, die s ich 

an ihr versUndigt hat~ cucht die :CntsUhnung bei der Qualle, er

halt aber die vollige Crlosung nicht dort , sondern erst nach dem 

Tade . Im Tode hat auch Naira an der Allgnade einer ins Legendare 

erhobenen Liebe teil g ihre Hande sind nun "bless und alle beide 

weiss wic Schrn~o" 1) . Jezertes s chonos Leben wirkt auf magische 

Weise Uber don Tod hinaus , die Grenze von Lebon und Tod ist aufge

hoben. Die Vorzeihung der boson Tat en der Treulosen wirkt fast re-

ligios und so schliesst si ch die feierlich-einfacho Sprachc 9 die 

zuweilen an den Stil der Bibol orinnert 9 vollkommcn dem Inhalt 

an . 

Der klassische Zug in Morikes Wesen ist nirgendwo deut 

licher zu spUren als in soinor Novelle "Mozart auf der Reise nach 

217/ Prag 

1) Gpf., p . 918 . 
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Prag" (1855; Gpf . , p . lol2 ff.) . Am Znde der Jugendperiode des Dich

t8rs st ,}ht die romantische Dichtung "Maler Nol ten11
, in der die gan

ze ~rkenntnis seiner FrUhzeit zurn Ausdruck kommt:; fast am Ausklang 

seines ganzcn Schaffcns steht die klassische Mozartnovelle, der 

Gipfelpunkt der sanz8n Morikeschcn Entvvicklun5. Zu dem Romantischen 

s ~ines 'Pesens , das wi c die Musik auflost, ist das Antike gokomm(m, 

das in die Ha.he rUckt und ve.rdeutlicht, und so kann M'orike 11 das 

Ganze seiner :;-~xisten2a 1) in diesem cinen Werk aussrirechen . Das 

Werk wird zur 11 gernalten Symphonie 11 2) eines geroiften KUnstlorle

bens . 

Mozart vrar de!:: Dichter nah verwandt, war ihm ein 11S:piegel 

seine r s chonsten Mogli chkoiten und vo r bo r gensten Gefahren ••• 11 3 ). 

In de r Gestalt des vorehrten TonkUnstlers konnte Morike eine voll

endete Selbstdarstollung und Selbstdeutung darbieton . Und do ch ist 

ein deutlicher Unterschiod zwischen Mozarts und Morikes Wesen fest

zuste l leni ;::Iozart gab sich dem Lebcm und der Viel t verschwender i s ch 

hin, wahrend Morike sich durch Absonderung und Verborgenheit vor 

einem Zuviel ,:m Welt bewahren woll t0~ Mozart , bei d.er dUsteren Ah

nung eines frUhen Todes? kostete das Lebon aus , leerte den Becher 

im glUckli chcn Moment nbis auf die Neig<," 4), kannte 11 geniessend 

oder schaffend • •• glei chwenig Mass und ZieP 5) . Ganz ausgeleert 

und ve:rgeudct , so daos sein Duft den ganzen Wagen f Ullt, ist i hm 

das Flaschchen kostbarcs Riechwasocr wirklich nUtze . Morikc, da

g :3gen , vri.1r.;ote um die Gefahrcn des Ubermasses und suchte sich durch 

218/ Beschrankung ••• 

1) Wiese,B . von . Eduard Morike , :p . 27 0 . 

2) I n der lTovelle von l\fozarts Jugend0rinnerung gesagt. Vgl. Gpf ., 

p . l o38 . 

3) Wiese , B. von . :8dua r d Morike , :p . 272 . 

4) G:pf ., p . l ol7 . 

5) A. a . Oo 
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Bes chrankung auf die reine Kunst zu bewahren . Es geht Morike in 

dieser 1fovelle darum, die Wonne und das Leid des Nur- KUnstler

Seins in der Gestalt eines Nur-KUnstlers darzustellen. 

Morikes reifstes Werk gibt ein Bild Mozart s zur Zeit der 

Sntstehung der Opor "Don Juan", die ja vielfach als Mozarts hoch

stc Lcistung in dicser Gattung gerlihmt wird , und die bei Tu 6rike 

besondere Saiten zum Schwingen brachte. Wieder Dichter in einem 

Briof an Hart l aub 1) schreibt, fUrchtete er sich geradezu vor ci

ner angekUndigten vollstandigen AuffUhrung der Oper "weil sie zu 

viol subjektive :Glemente fi.i.r mich hat und einen Uberschwall von 

altcm Dufte, Schmerz und Schonheit (Augus t - meine Schwester Luise 

- Rudolf Lohbauer usw,) Uber mi ch herwalzt, dermassen, dass ich 

ohne den Halt an einem sichtbaren gegcnwartigen Freund und Konsor

ten mich nicht damit einlassen mag ··· " • Zudem waren Maria Meyer 

und der Tod des Bruders August in der Zeit der Freundschaft rnit 

dern selbstors chopfenden, wilden Wilhelm Waiblinger beinahe zugleich 

in seiner Scele zu bcwaltigen . 

Mit einem Griff aus Mozarts Leben, wie er im Jahre 1787 
mit seiner Frau Konstanze nach Prag reiste "um ' Don Juan ' daselbst 

zur AuffUhrung zu bringen" 2) , gelingt es dem Dichter in typi

schem Novellenstil, ein vollstandiges Bild des KUnstlers zu maJcn . 

Von Mozarts Gostaltung gilt, was or selbGr von der Entstehung der 

0:per sagt~ "Wcnn erst das Eis einmal an einer Uferstelle bricht, 

glei ch kracht der ganze See und klingt bis an den cntferntesten 

Winkel hinunter" 3) . 
219/ Impulsiv ••• 

1) An Hartlau·b , den 2o . Marz 1843; Seebass I, p . 575 . 

2) Gpf. , p .lol2 , 

3) Gpf ., p . lol5 , 



- 219-

Impulsiv lasst Mozart den Reisewagen anhalten und stei5t 

mit Konstanze aus, um die Hcrrlichkeit des Hochwalds voll zu genies

sen. Zum ersten Mal empfindet or naturnah die dynamische Kraft des 

unverdorb0nen, unverodelten Wachstums, an dem er sonst immer nur 

vorUbergefahren ist. Der KUnstler will die Schonheit tler Erde so 

lanCTo wie moglich geniesscn, so wie die "kleinen unschuldigen Freu

den, die oinem jedcm taglich vor den Flissen liegen" 1). Es flihrten 
11Schicksal und Naturell und eigene Schuld" 2) dazu, dass or "ein 

stetiges und rein befriedigtes Gef'Uhl seiner selbst doch lebenslang 

cmtbehrte 11 3) . In dor Empfindung, dass das Leben ungenutzt dahin

saust , gi bt or sich ganz seinem Beruf hin, aber seine Gesundheit 

wird von der Uboranstrengung angegriffen und Schwermut stellt sich 

ein . Die Gnadc des schopferischen Spiels im Lebon und in der Kunst 

muss mit einem Mangel an Lebonsbewaltigung bezahlt we rden. Der 

KUnstler kann nicht in die alltagliche Lebensordnung hineinforciert 

werden . :i!.:r muss sich danach sehnen, "anstatt die H1ilfte seiner 

Kraft und Zeit dem blossen Gelderwe rb zu opfern, ungeteilt 3einer 

wahren Bestimmung nachloben" 4) zu dlirfen. Dadurch, dass er einc 

Ausnahme ist, ontsteht die Problomatik des KUnstlers, i m Wider

spruch von gemeinbtirgerlichem und ktinstlerischem Dasein~ "Ist aber 

mir mit mciner Kunst ein anderes Tagwerk anbefohlon, das ich am 

Ende do ch mit koinem in der Welt vertauschen wUrde~ warum muss ich 

dabei in Verh1iltnissen lobon , die das gerade Widerspiel von solch 

unschuldigor, einfacher Existenz ausmachen ? 11 5) . Das ersehnte 

220/ GUtchon ••• 

J.) Gpf . 1 p . lol6 . 

2) Gpf . , p .1064 . 

3) Gpf ., p . 1019 . 

4) Gpf ., p . lo2o . 

B) Gpf ., p .10 54 . 
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GUt chen "bci oincm Dorf in schoner Gegend" 1) auf dem der Genius 

frei arbeiten konnto, ist ebenso wie das Wunschbild von einem wohl

habenden Mozart in Berlin nur ein Spiel "mi t bunt cm Seifenblasen 

einor ertraumten Zukunft" 2) . Die Anfgabe des KUnstlers bleibt, im 

Gelingen roinon Kunstschaffens allo WidersprUche in si ch zu Uber

windon und aufzuhoben . 

Dem KUnstler muss es orlaubt sein , sich ausserhalb dor 

allgemcingUltigen Konventionon zu v e r st romen,ja, zu verirren , damit 

das G0nie wie unbowusst zum Spiel kornmen kann. Beim Pomeranzenbaum, 

der noch einmal die :;:;1eganz einer schon dahinschwindenden adligen 

LebensfUhrung vorkorpert, zeigt sich dor KUnstler in seinem rein

sten Wesen~ oinsam, selbstvor gessen? dem Augenblick hingegeben . 

Unbevrusst spielend reicht er nach dor vollkommonen Frucht, sic 

bleibt ihm mUhelos in der Hand under zors chnoidot "die gelbe kuge

lige Massen 3) , denn er spUrt, dass das Reife und Vollendete "nach 

dem Schnitt vorlangt 11 4) . Wie von selber , ungezwungen , ent'ivi ckelt 

sich bei dom Duft der zcrsc1mi ttenon Frucht , dio der geistesabwG

sendo KUnstler beliobig trennt und zusammonfUgt, eine Erinnerung an 

die Vollkommenhoit des Kindheitsparadioses . Es folgt die Inspira

tion und der klinstleris che Schopfungsakt, wo bei sich ein neues 

Tanzliedchen wie von selbst gcstalt0t . Die Komposition, der Tanz 

der Zerline fUr die Oper, wird der foingebildeten Braut Eugenie 

anstelle der zerschnittenen neunton PomeranzG geschonkt . 

221/ Als ••• 

1) Gpf . , p . 1054 . 

2) Gpf. 9 p . lo24 • 

3) Gpf . , p.lo26 . 

4) Vgl . hierzu Pongs,H . Das Bild in der Dichtung, p . 273 . 
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Als Gegenmotiv zu der Gnade des KUnstlertums, der Gabe, 

den Augenblick voll und rein zu geniessen und dann aus ihm zur Ge

staltung schreiten zu k8nnen, steht die Erfahrung von der unaufhaltsam 

entrinnenden Zeit und einem lauernden frUhzeitigen Tode. Seine Hingabe 

an das Kleine und Unsichtbare, das Sich-Verschwenden an den Augen

blick, ist nur zu begreifen aus den Gefahren , die sein Wesen bedrohen. 

"Die Wglichkei t hc~chster Lebensbejahung und Lebenskunst wlichst 

auf ·dem Grunde einer dlimonisch widerspruchsvollen Natur, die nur 

darum das Leben wie ein Fest durchzuspielen vers teht, weil sie sich 

berei ts dem Tode verfallen ahnt. "1) 'Neil 11 die hei tere Geistesflamme 

sich vielleicht vom besten 01 des innerlichen Menschen schmerzhaft 

nlihrt 11 2), verlctimmert Mozart in der Lebensbewl!ltigung und erschBpft 

sich. Darurn kornrnt dem KUnstler i m Augenblick der SchBpferfUlle 

die Ahnung vom Ende . 

' Bei M8rike wird das D11monische mit Maria entfesselt . In 

Greth stellt er seine vernichtende Gewalt dar und i m Roman legt 

er es in der G-estalt Elisabeths von sich. Es wird i n schoner Kun~tfQrm 

gebannt, bleibt aber drohend im Hintergrund. In dies er st~ndigen Be

w~ltigung des UntergrUndigen, in der vorb3haltlosen Treu0 zur 

KUnstlerberufung, erschBpft sich der Kl\nstler und finde t den 

kUnstlerischen Tod. 

Beim Anfang des Verlobungsfests tritt di e SchBnheit in 

den Diens t der Eleganz. Wie im 11 Stuttgart er Hutzelml:l.nnlain" hi nter 

dem Bleilotmotiv, so verstockt sich der Genius hier hinter der Ele

ganz spielender Formen und blendender Lichter. Die KUnstler seele ist 

aus ihrer Einsamkeit und Gefl!hrdung gelBst und entfaltet sich in ver-

222/ schiedenen ••• 

11 Wiese, B. von. Eduard MBrike, p.275. 
2) Im Roruan ;'Maler Nol t en" nach· dem Tode Larkens I von ihm gesagt. 

Vgl. Gpf ., p.725. 
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schi~denen Forman, fUgt dia zwei H!lften, die konventionelle der 

Gesel lschaft und die kUnstlerische der Seele? zusarnmen . Wie Seppe 

im kUnst lerischen Tanz gesichcrt 5 kann sie sich das Koketticren mit 

Amorn erl auben . Nur dor KUnstler, dcr sich mit einer treuen Frau im 

Irdischen geborgen fUhlt, kann auf dcm hochstcn Niveau, wo sich die 

Schonheit mit der Eleganz vermahlt, Amor auf solch anmutige Weise 

necken . 

Mi t dor Wiedergabe ganzer Tei le aus dem 11:Don Juan11 spr<mgt 

Mozart dann aber fast den Rahman des Ge3elligen, denn, nur von Eu

genie verstanden, "die s ich lacholnd sicher auf den hohen Wogen 1
· 1) 

halten kann, leuchtet er in die Tiefen der Ewigkoit und des Todes . 

In solcher Musik wi rd die Schonheit ganz sie selbst und steht :nicht 

mehr im Dienst der Eleganz . Sie gibt nur noch die Wirklichkeit und 

erfUllt nur noch das Gesetz der ewigen Schonheit . Wann solche Musik 

noch nicht vollendet ist, wird sie dcm Komponisten solbst im Grabe 

keine Ruhe lassen. 

Don Juan, ein leichtsinnigcr Gaukler, spiel t mi t don h1:ich

sten und letzten Dingon, bis ihn dcr Tod und der Teufel holen. Er, 

der verschwenderisch ausgcstattet war mit allen VorzUgcn der Natur 

und des neichtums, stirbt auf dem Hohepunkt seines sprlihenden Da

seins . Er wird cndlich vernichtet, weil er sich nicht mit dem tra

gis chen Untergrund, aus dem er leben muss, abfinden kann . Er geht 

untcr "mit dern Ausdruck der Erhabenhcit in jeder Gcbarde" 2). 

Wie schon im "Maler Nolton" steigert sich die Spannung vor 

eincm sehr wichtigen Lied. Mozart spielt den Choral aus "Don Juan"~ 

223/ 11 Dein • •• 

1) Gpf ., p .lo37 . 

2) G1,f . , p .1064 . 
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11 Dein Lachon ond0t vor dcr Morgenrote" . ])a1:1 kUnstleri scho Lachon , 

der Humor , da.s he i tere Schweben, nahrt s ich a u s dem Ti efgrlindigen 

uml mu ss zu Sn(le kommen . "Wie von entlegonen Stern enkrei sen fallen 

die Tone a.us si J.bernen Pos~;.uncn, oiskal t, :Mar k und See le durch

schr,eidond , h0runter durch die bla.ue Nacht . "1 ) ])ie Musik besteht 

in ihrem Wosentlichen, im Elemontaren, nur fUr si ch . Die ho chste 

Sc honhoit , d ie in ihrom Sein dom Tade benachbart ist, ist erreicht . 

Die Schonheit, dio mit sich die ho chste Freude bringt , beherbergt 

in ihror r 0im:. t0n Vollkomrnonhei t auch den hochsten Sc hmerz, denn 

in der Vollkomrn,;3nhei t ist s chon der 'I'od beschlossen. Die vollkom

men0 F'rucht sehnt s ich nach dem Schni tt . 

Mozart, dcr "Gott der Tone" 2), der die Ubersinnlichen 

Nacht -3 in der J!iusik zu beschw9ren v ermag, geh5rt darum diosen Mach

ten an und. r!ich-t mehr der H:r·de . Der Pre iG, den das Genie bezatlen 

muss fur clie Gab0 , Irdisches und Uberirdisches zusammonklingen zu 

le,ssen, i 2t tler '110d . Aus dem ,Wi s sen um dies tragisch0 Geset z des 

KiJ.nstlertu::ls wachst der dunkl e Untcrton der Moz2.rtnovolle . 

Nach dcm Abschiod- :Mozart s wirkt d i ese Ahnung noch i n )]u-: 

genLi nac h~ l!E::_:; ward ihr so gowi ss , so garn3 gowiss , dass_-' ll.ieser .· 

1'Iann sich sclmcll und unaufhaltsam in Geinc r eigenen Glut vcrsoh:re, 

class er nur eine flachti ge Erscheinung auf der Erde sein konne 7 

wei l s ie den llbo rfluss, don or vorstromen wlirde, i n Wahrhei t nicht 

e rtrUge 11 3) . Ihro Ahm.u1g wi rd best1itigt in der Sti rmnu,ng des 11 boh

mio0hcm Vo lkslied (:)S'! 7 das ihr beim Aufr1iumen in die Hand fall tr 

224/ Ein ••• 

1) Gpf., p . 1064 . 

2) Gpf. , p.1045 . 
3) Gpf., 1) .1068 . 
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Ein Tannloin grUnot wo, 

War waiss, im Walde~ 

Ein Rosenstrauch, wor sagt , 

In wGlchom Garten? 

Sic sind orlosen schon, 

Denk cs, o Soolo, 

Auf deinem Grab zu ,rurzeln 

Und zu wachsen . 

Unsagbar zart klingen Irdischos und Uberirdfsches, Diesseitiges 

und Jensei tiges zusnn!J';'l.cm. Tannlein, Rosenstrauch und schwarze Ro s s 

lein sind in sich selbst ruhonde Zeichon oines Irdisch- Schonen, 

die erst in ihrem Bozug auf den Tod dtimonische Kraft orhalten . Der 

Tod als Schicksal ist unausweichlich. Er ist wedor Befroier noch 

Feind . Er i st der Gobi0ter , dem abor die Tragik genommen wird in 

der klingenden Zarthei t des vollkommencm KunstwGrks i 

Zwoi schwarse Ro s s l oin ·wei don 

Auf dor Wiese, 

Sie kohrcn hoim zur Stadt 

In muntorn Sprlingen. 

Sic wordcn schrittwois gohn 

Mit deiner Laiche; 

Violloicht, violleicht noch eh 

An ihren Hufen 

Das Eisen los wird , 

Das ich blitzon sehe 

Nachdem Mariko in seiner Mozartnovelle die Gestalt einos 

Nur- KUnstlors in seinen vers chiedencn Facetten gemalt hattc , nach

dem er die Sumrne seiner Folgorungen, seine goroifte Lebens- , Welt 

und Kunstauffassung dargcboten hatte, dichteto or no ch weiter. De~ 

lebens- und weltmliden Di chter waren nur noch wenigc Gedichte von 

hohem Rang vorgonnt . Dem Dichter ist das vollkommene lyrische Ge-

225/ dicht ••• 
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dicht nicht mehr ohne weiteres moglich und deshalb beschr~nkt er 

si ch mehr und mehr auf das Private, das Alltagliche. So gelingt es 

ihm, den Zusammenhang mit dem wirklichen Leben zu behalten. 

In den spatcren Gedichten wird die Verganglichkeitserfah

rung, die sich schon vormals bei dem Dichter bemerkbar gernacht hat, 

vordergrilndig . Vlie die Trauer des Vorbei in der 11 Idylle vom Boden

see11 klingt die Klage auf~ 

Wie lieblich alles war, und dass es nun 

Damit vorbei auf immer sei , auf immer t 1) 

Nur findet sich der Dichter nun damit ab; es wurde so 

••• des Lebens Ordnung uns 

Gesetzt von Gott; 2) 

Es soll die hiesige Freude in der Mitte des Lebens stehen . 

Der Dichter befolgt selbst nicht den Rat, den er anderen 

in seinen Gedichten gibt . Standig sucht er den Halt im Vergangenen . 

In einern Gedicht, das er mit einem alten Kupferstich vom Uracher 

Wasserfall dem Jugendfreund Johannes Mahrlen U.berschickt 3), rUhmt 

er den uners chopflich quellenden "Jugendq_uell" . In diesen Jahren 

versteckt er an verschiedenen Stellen Andenken, die beim Wieder

auffinden die ~rinnerung auslosen sollen 4). 

Mi t der sta,ndigen Vereinsamung, die beschleunigt wi rd 

durch das Dahingehen der Jugendgenossen und spateren Freunde, wird 

sich de:r Dichter immer mehr des nahenden Tades bewusst. Er findet 

226/ sich •• • 

1) Vgl. nRUckblick" (undat. Gpf., p .334) 

2) A. a . a . 

3) Vgl . 11 Zurn Geburtstag seines Freundes Mtlhrlen . 11 (1859; Gpf., 

p . 262) 

4) Vgl. An Hartlaub, den 28 . August (1873) 9 In:. Zemp,W . Eduard Mori

ke. Briefe, p , 377 , 



- 226-

sich mit der Wirklichkeit des Todes ab, und in den Altersgedich-

ten wird der Tod zum Mitspieler des Lebens. Mit der versteckten 

Uhr im Gedicht "]esuch in der Kartause 1
' (1861 9 Gpf . , p.174) schei

nen Verganglichkeit und Tod kaum noch wichtig zu sein, sie haben ih

ren dunk:len Grund verloren , 

Dem alternden Dichter kommt es in seiner Poesie vor allem 

auf die Lebensbejahung an 1) . Die sp1iten "Bilder aus ]ebenhauson" 

(1863; Gpf . , p , 192) zeigen das Gebundensein des Menschen an die 

Natur, or wiederholt deren Formen nur auf anderer Ebene und so 

entsteht ein neues Kunst-Natur Verhaltnis. 

Eine Voraussetzung fUr das Gedeihen der Poesie war bei 

Morike immer die Behaglichkeit und das GefUhl der Geborgenheit , die 

ihrn nur bei innerer und ausserer Ruhe moglich war , Leider entwickel

ten die hauslichen Verhaltnisse bei einer Ehe zu dritt sich so un

glUcklich;, dass der Dichter fast dauernd "ein stetiges und rein be

friedigtes GefUhl seiner selbst" 2) entbehren rnusste. Die hausli

chen Auftritte wurden immer heftiger 3) und die Disharmonie im.mer 

auffallender . "Auf einer Wa.nderung" (1858; Gpf . 7 p , 264) gesteht 

er dass er "Kreuz und Leiden" habe . Endlich wurde die Ehe unertrag

lich und ~duard trennte sich im Herbst 1873 von Gretchen . 

Schon in der Zeit der ~ntstehung der Mozartnovelle nimmt 

Morike das Motiv der Liebe und Treue wieder in seine Dichtung auf . 

Er scheint in der Tat eine sichere Haltung zurlickgewonnen zu haben . 

227/ Er •• • 

1) Vgl. "Storms Erinnerungen an Morike (1876) 11
• Im Zemp , W. 

Eduard Morike . Briefe, p . 406. 

2) Vgl. ;'Mozart auf der Reise nach Prag 11
• Gpf . , p . lol6 . 

3) Morike schreibt z . B. am 7 ,0ktober 1871 in seinern Hauskalenderg 

"Perturbio domestica" . 
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Er unternirnmt im Jahre 1854 eine Uberarbeitung des schon orwahnten 

alten Volksgedichts "Lieb in den Tod" ("Der Schafer und sein Mad

chen11 . 1854, Gpf ., p . 249) . Die Zankenden finden sich bald zueinan

der als der Schafer seinen Argwohn, das Madchen sei falsch gewesen, 

fahren lasst und harmonisch singen sie endlich zusammeni 
e Komm ands treulich Herz 

Und v 8 rgiss all 8 Schmerz i 

Uf ' Sturm und Regezeit 

Fallt Sonneschei-. 
e e D' Lib hat halt Leid wi Freud , 

e Und so muss sei 

Zu der Liebe gchort die Freude so wie das Leid. 

Mit der :Ballade "Der Schatten11 (1855? Gpf . , p.62) kehrt 

aber das Motiv der Troulosigkett wieder zurll.ck . Ilas Gedicht erin

nert an die schottische Volksballade ''W:i,lliam 1 s ghost 11 , die Herder 

aus Ossian Ubersetzte, aber die AusfUhrung von Morikes :Ballade ist 

selbstandig, wahrscheinlich nach dem ahnlichen Motiv im Marchon 

"Der Schatz" . 

In pseudoromantischer Weise versucht der Dichter eine 

Stimmung des Grauens zu schaffen, wodurch er eben einen Versuch 

zur Tarnung verrat. Den christlichen Treueschwur, der mit dem Auf

heben der Hand gegeben wird , beabsichtigt die falsche Grafin nicht 

zu halten, denn sie gibt ihrem Gemahl beim Abschied Gift in den 

Yeinbecher . In der Nacht , in der sie auf ihren Buhlen wartet , kehrt 

des Grafen Geist zurlick und die Treulose stirbt vor Schrecken . Zurn 

Zeichen des gebrochenen Treueschwurs bleibt ihr Schatten mit goho

bener rechter Hand bis zum Zerfallen des Schlosses an der Wand . 

Die gewaltige Bestrafung der Schuldigen steht hier im Gegensatz 

zu der resignierten Trauer Uber die Treulosigkeit de r frUheren 

Gedichte . 

228/ Ungleich ••• 
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Ungleich hoher steht das volksliedhafte Gedicht, "Die Toch

ter der Heide" (1861:; Gpf., p .56), das d0r Dicht0r an Hartlaub 

schickte mit der Bemerkung, es sei ein Gedicht zu einem englischen 

Kupferstich "mit halbscherzhafter Schlusswendung, worin doch noch 

ein Stachel von heftiger Leidenschaft 11 1) . Wie im Volksliede wird 

der Treuebruch gerade am Hochzeitsfeste heimgesucht. Was noch in der 

"Idylle vom Bodensee" durch die idyllische Darstellung und den Ho ch

zeitsschwank besanftigt wurde, wird nun in ihrer nackten Unmittel

barkcit dargeboten. Der SiebzigJahrige Dichter schreibt noch an 

Emil Kaufmann 2), dass in seiner Komposition der ersten Strophe 

der Ballade wahrscheinlich "mehr leidenschaftliche Aufregung zu 

legen sein dUrfte" und das Zeitmass si ch beschleunigen lasse. 

Die Tochter der Heide, eine Ve:rwandte des verlassenen Zau

bermadchens, dcren ZurUckkunft von der "grauen stillen Welt" im drit 

ten Zyklusgedicht traumhaft geahnt wird 7 zeigt sich in diesem Gedicht 

in ihrer vollen elementa:ren Gewalt . Sie fordert das 11 Schwesterchen." 

auf, sich zu waschen und zu schmlicken, denn sie wollen als ungebetcne 

und unbeteiligto Gaste zur llochzeit des treulosen Robin gchen . 

Plotzlich wird sie zu einer Nachfahrin der "schlirnmen Greth" und 

des "Feuerreiters", und k&nn durch ihre Verbundenheit mit Musik und 

Feuer vernichtend wirken. Martens s chreibt 3)~ "Durch ihr ganzes 

Wesen geht eine elementare W~ldheit , cine drohende Unheimlichkeit, 

die sie Uber menschliches Mass hinausgewachsen erscheinen lassen1 wie 

ein rachend zurUckkehrender, das verbrecherisch treuverra tende Ho ch

zeitsfest des ' falschen Rob ' mit seiner unheimlichen Gegenwart sto

render Geist, so steht sie in wilder Leidenschaft und in der roten 

Glut verzehrender Feuersbrunst vor uns": 

229/ Schick ••• 

1) Nach Mc . I, p . 419 ging der Brief am 3.September 1861 an Hartlaub . 

2) An Emil Kaufmann, den 17.September (1874) 9 Seebass II, p.485. 

3) Martens , I . Die Mythologie bei Morike , p.92 f . 
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Schick dich, mein Schwesterchen, schmilck dich 

Derweil sie alle sind am Schmaus, 

Soll rot in Flammen stehn das Haus, 

Die Gaste schreion und rennen . 

Zwei sollen sitzond unverwandt , 

Zwei hat ein SprUchlein festgebannt 9 

Zu Kahle mUssen sie brennen t 

Das alte Thema der Verlassenheit und der Treulosigkeit 

taucht wieder in diesem Spatgedicht Morikes auf, "ein diffizil 

s chmerzhaftoo Grunderlebnis 11 1) . In veranderter Gestalt kehrt die 

verlassone Geliobte, die sich einmal 11 zwischen Lieben, zwischen Has

sen" 2) von ihm abgewandt hat, mit der vollen Glut des Hassens zu

rlick und sinnt auf Rache . In der i'hal bscherzhaften Schlusswondung" 

erkenn0n wir eine Morikesche Schutzmassnahme. Hinter der scheinba

ren Aufhebung versteckt sich cine Seele, die vor den aufgeschlos

senen abgrlindigen Tiefen nicht bostehen kann und sie sogleich wie

der verdeck:en mus s . 

Im Gedicht 11Erinna an Sappho" ( 1863; Gpf . , p . 85) wird noch 

einmal die Grundstimmung vom Schluss der Mozartnovelle aufgenommen . 

Moriz von Schwind, ein KUnstlorfreund Morikos in seinen spateren 

Jahrr:m , schreibt vom Illustrieren des Gedi chts , es "blamiere" si ch 

e in Maler , der meine, "dergl0ichen Hauche von Empfindungen liessen 

sich sichtbar machen11 3) . 

Ein Grunderlobnis d8s Di chters kehrt wieder zurUck in 

230/ neuer ••• 

1) Wiese , l3 . von . T~duard Morike, p . 159 . 

2) Vgl. das Sonett im Zyklus. 

3) Moriz von Schwind an Moriko , den 17 . Dezember 1863 . Vgl. Rath , 

H.W. l3ri efwechsel zwis chen Eduo,rd Morike und Mori z von Schwind , 

p . 18 . 
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neuer Gestalt, ein Erlebnis, das er in der Kunst seiner zwciten Epo

che zu Uberwindon bemUht vmr . Guardini 1) hat s chon darauf gewiosen , 

dass die Peregrina-Erfahrung be i Morike niemals einen Abschluss fand , 

s ondern eine Wunde hinterlicss 1 die 11 nirnrnor •• , gonesen11 2) wo ll te . 

Die RUckkehr dor Verln.ssenon , die i hm einmal 11 den Tod im Kel ch der 

Stinden" gebot.:m hatt o , erwartete der Di cht or no ch in spa.ten Jahren. 

Auch Margaretha stand vor dem Spiegel , konnte aber das Gefahrvolle, 

das ihr in ihrem ei genen Bi l d begegnet0, ni cht begreifen und wandt e 

s ich ab . Dagegen vermag Erinna durch i hr Spiegelbild zu ihrem tie

feron Solbst durchzudringcn und ihr Schi cksal zu erkennen. 

Wi eder Fischer, der 

• • • von Kind auf 

Hort im s tumpferen Ohr der Wogan Gorausch nicht mehr : 

hat Erinna s ich an das Gerausch des Gefahrvollen in ihrem Wcsen go

wohnt , hat s ie si ch mit de r todlichen Na.he des Elements vertraut ge

macht . In der BehUtung des gottlichen Kuns twerks war es ihr vergonnt, 

unbewusst s pielcmd seiner G8fahr zu entwe ichcn. 

In einem unbcgreiflichen, plotzl ichen Erlebni s sioht s ie 

auf einnial ganz durch die obere Krustc, wie die Lava in der Tiefe 

siedet _und zi s cht, auf Ent ladung und Vernichtung wart end , 

- Tod we i ·1sagend t 

Auf einmal ist di e Geborgonhei t aufgehoben, durc .. ;uckt das Wissen 

231/ von • • • 

1) Guardini,R . Gegenwart und Geheimnis, pp.34- 35 , 

2) Vgl . die Anderung, die noch im Jahre 1856 am dritten Peregrina

gedicht vorgcmonunen wurde i 

Kra~c sei tdem 

Wund ist und wehe mein Herz . 

Nimmer wird es genesen I 
• 0 •• 
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von dem lauernden Tod dio Seele "wie Wotterschein"~ 

Dass ich , die Hande gede ckt aufs Antlitz, lange 

Staunend blieb , in die nachtschaurige Kluft s chwindelnd 

hinab 

In dem Lacheln aus dem Spiegel sind das Lachen Schon- Rohtrauts und 

dcr Lau, das Lacheln urn das Schicksal des si chern Mannes und :Mozarts 

nllo mi t aufgonommen und vcrstarkt . "Wie Vletterschein" k ommt der 

Schock~ endlich wird das UntergrUndige, Uber dem der Seele nun no ch 

im froien, schaffenden Spiel zu schweben vergonnt ist, an die Ober

flacho brechen und vernichton . 

Nicht die Unausweichlichkeit des Todes ist es , die die Tr ~

no auslost, sondern der Gedanke an den Abschied von "den Freundinnen• 

all und anmutiger Musenkunst", von der Liebe und dem vertrauten Um

gang mit dem Schonen. Erinnas Opfer der Tochter Demeters, der Got 

tin Persephoneia , die zuglcich Todesgottin und die Gottin des immer 

nouspr ossenden Lebcns ist, geht um Gewahrung des Lebens . Es goht 

ihr um das Lebon, nicht um den Tod . Und doch bleibt der dunkle Un

tertoni wir wissen , dass der Tod unauswei chlich kommen wird, urn die 

Dichterin in ihrer Jugend wogzuraffon . 

In spateren Jahren batt e hlorike mehrmals scinen Glauben , 

dass das tagliche Dasein durch Liebe und Treue ert r agli ch gemacht 

werden konne in Gedichten und Briefen ausgespr ochen. :Mit diesem letz

ten grossen Gedi cht aber hat der Dichter , sich s cheinbar geborgen 

flihlend in ant i ker Diesseitsfrornmi gkeit und in antiker Todesauffas

sung, das tiefste Jgrlcbnis seiner letzten Jahre ausgospro chen: nach 

der RU ckkehr Perogrinons, in der sein kUnstloris cher Tod schon vor

weggenomrnen ist, ist cs nur noch ein kleiner ' chritt bi s zum Lebens

ende . 

Dor Di chter wird zum Aufbruch und zur Heimkohr gerufen , 

denn die Sendung ist vollendet. 



ANH.ANG 

Der Di chtor Eduard Morike steht ni cht von vornherein als 

ein Fcrtiger vor uns, wie erst Mayne 1) und danach RUttenauer 2) be

haupt cn, s ondern weist deutlich eine Entwicklung auf . Darum musste 

der Aufbau dieser Untorsuchung streng chron.ologis ch sein . Ein sol

cher Aufbau l egt aber eino schwore Verantwortung auf den Forscher . 

FUr jedes Godi cht muss das genaue Entstehungsdatum so weit wi8 mog

lich festgestellt worden . Und mehr noch : zusammen mit dem Bnts tehungs

datum muss der frliheste vorhandene Text und in manchen Fallen der 

Textstand zu verschi cdcnen Zeitcn in der ~ntwicklung des Dichtcr s 

untersucht werden. Denn obs chon einigo Qodichte von ihrem Anfang an 

"fortig" sind , hat der Di chter an den meis ton Gedi chten rnit einem 

wachen Kunstverstand grossere oder kleinere Umarbeitungen und Ande

rungen vorgenomrnen, s o dass eine umfangreiche Textgeschichte ent

stand . Die Ges chichte oines Gedi cht s flihrt in mehreren Fallen von 

den verschiedenen hands chriftlichen Fassungen Uber die Erstdrucke 

im "Uorgenblatt" , in andoren Zeits chriften und im Roman "Maler Nol

ten" zur ers ten Sammlung der Qedi chto 1838 und von hicr aus Uber 

die revidierten Ausgabcn, Handschriften und Neudrucke bis zur l etz

ten Qedichtsammlung vom Jahrc 1867 . 

Ein grUndliches Studium der Entstehung und Entwicklung des 

Textes ist aufschlussreich flir Morikes Schaffen und hat sich auch 

bei dor vorliegenden Untersuchung als fruchtbar ervviesen . In den 

letzten fUnfzehn Jahren haben Herbert Meyor, Adolf :Beck, u . a . un

bekannte Fassuncen oinzelner Gedicht c mitgeteilt , fli r die Interpre

tation fruchtbar gen1acht und zum Teil ausgewertet. Durch diese und 

Aii/ andere ••• 

1) Maync, TI . Eduard Morike ••• , p .120 . 

2) Rlittenaucr,I. Vom verborgenen Glauben in Eduard Morikes Gedi ch

ten, p .16 . , 



andere Arbcit cn vrurdc bokannt, dass die bishorigen Moriko-Ausgaben 

vcrschiodone grosse Fehler und Mangel enthalten und flir die genaue 

Textforschung nicht mchr ausrei chen . Vollstandig und eindrucksvoll 

zoigt di os Hans-Henrik KTummacher in scinon zwei Vorarbeiten zu ei

ner neuen textkritischen Ausgabe 1), die er mit Re cht "eine de r wich

tigsten Editionsaufgaben der Germanistik" 2) nennt . 

Flir die vorliogende Arboit wurden mehrore Gesamtausgaben be

nutzt, aber flir dio chronologis che Anordnung und die textkritis che 

Untersuchung wurdon vor a llem die Ausgaben Leffsons und Maynes her

angozogcn . Beido r_'if8rke sind am Anfang des Jahrhunderts erschienen . 

Do~ gros se Verdianst dar Loffson- Ausgabe i st , dass sie an

st rebt, wio die frUhere Au8gabo Franz Doi bols , die Gedichte in zeit 

licher Anordnung zu biet en .Untersuchungen, die nach dor Erscheinung 

der Loffson- Ausgabe gemacht wurden, zoigten aber, dass die Datiarun

gen in mehraren Fallen der Beri chtigung bedlirfon . Der grosste Man

gel dieser Ausgabe ist, dass sie nur d.ic Gedichte onthalt, die Mo

rike selbst in seine Sammlungen aufgenommen hat, nebst einigcn der 

einzeln veroffentlichten Gedichte. Die Anrnerkungen sind oft fehler

haft und sohr mangelhaft, enthaltGn abor do ch brauchbarcs Material, 

das Mayne Uberschen hat . 

Mayne hat Morilces vierte und letzte Godichtsammlung vom 

Jahre 1867 als Textgrundlage seiner Ausgabo genommen . Obs chon es 

ihm einigermassen gelungon i st , eincn zicmlich einwandfreien Text 

zu bieten, ist do ch noch cine Reiho von Fehlern nachweisbar. Eigen

Aiii/ m~chtig •• • 

1) Krummachcr,H . Zu Morikes Gedichten • • • und Mittcilungon zur Chr o

nologie und Textgeschichtc von Morikes Gedi chten . Beide im: Jahr

buch der Deutschcn Schi llergesellschaft , 1961 und 1962 . 
2) Krummachsr,H. Zu Morikes Godi chten 

SchillGrgosellschaft, 1961, p . 268 . 

Im Jahrbuch der Deutschen 
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machtig hat er TcxtanderungGn all0r Art vorgcmornmen. Wo :MBrikes 

Schreibwciso nieht konsequent ist, hat Mayne es auf sich genornmen, 

cine feste l!'orm zu wahlcn; wo "die uncntbehrliehsto Interpunktion" 

1) f'ehlt,hat er sic eingcfUgt, weil Morike ja "Uberhaupt nieht viel 

auf sic gabe" 2). Es ist jedoch bokannt, dass die Losezeiehonsetzung 

fUr Morike wiehtig war, weil or dureh ihren Gobrauch fcinero Nuanccn 

erreichen konnte. 

Der bedcutondste Mangel der Ma;ync-Ausgabe ist, dass nur die 

Lesarten der vier Gedichtsammlungon 11 mi t relati Yer Vo llstandigkei t 11 

3) aufgcmommen sind , weil sie "ein in si ch gesehlossenes Varianten

korpus ergeban, das gceignot ist, die _'.i;nt·,-rieklungsgosehiehte der 

Morikesehen Toxt0 ~u beleuehten" 4) • .Abgeschen davon, dass in diesen 

Lesarten grobe Abwcichungon vorkommen, sieht sieh dor kritisehe JJe

nutzor im Stieho g0lasscm, wcil die Lesarton der anderen Druekc und 

der Handsohriftcn nieht aufgonommen warden s ind. Bosondcrs fragwUr

dig ist das Versaumnis Maynes, die Erstdrueke oinigor Gediehte, die 

Morikc flu die Aufnahme in die orsto Godiehtsammlung entscheidend 

umarbeitote 1 einzuboziohon . 

Maynes grosses Verdienst ist, dass orals erster und ein

ziger ein wissensehaftliehes GerUst aufgostollt hat. Weil es jo

doeh van vornherein bcgrenzt war und Mayne nieht alle Moglichkei ton 

ausuutztc , ist es fehlorhaft und mangelhaft geblieben. Zudom ist es 

wegen spateror Auffindung van bisher unbekannten Gediehton und Les

arten erganzungsbedUrftig gevvordcn . 

Aiv/ In ••• 

1) :Morike,E. Eduard Morikes '//erke 5 hrsg . von Harry Mayne, Bd.I, p . 453. 

2) A.a.O . 

3) A. a.O ., p . 452. 

4) A.a.o. 
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In der FrUhfassung eines Gedichts tritt oft dessen Grund 

und Kern rein zu Tage, "eine Probe dos Urgosteins, das auf den ur

sprUnglichen Glutkern schliessen lasst" 1). FUr das Studium der 

frtihoston Texto und die Feststellung ihrer Entstohungsdaten ist der 

Fors chor auf verschiedeno Handschriften und var allom auf zwei Hand-

schriftsamrnlungen angewi esen. Zurn Textvergloich mtissen haupts1ich-

lich die Erstdrucke der Gedichte im Morgenblatt, die Erstdrucke und 

Neudrucke im Nolt cmroma n und die crste Gedichtsamrnlung herangezogon 

w0rden. 

Die Handschrift "Neuo w0l tliche Li0dor 11 vrurde erst im Jah

re 1926 veroffentlicht 2) . Diose Handschrift tragt ihr Widmungsda

tum von des Dichtors eignor Hand und offenbart, dass Maynes Datio

rung einiger in der Handschrift aufgenommenen Gedichte falsch ist. 

Viol wichtiger und umfangreichor ist die Stuttgarter Sam

melhandschrift (Po), mit dor Mayne auch schon bckannt war . Die ge

naue Datierung dieser Handschrift und darum einiger der darin ont

haltenen Gedi cht e, vor allem der Peregrina-Godichte, ist noch nicht 

geklart. Die Entstehungszeit wurdo bisher - von Emmel, Meyer , Beck 

und Prawcr - ftir das Sp1itjahr 1831 angosetzt, obschon auch diese 

Forsch0r hierubor im Zweifel waren . 

Ein gcnaues Studium der Entwicklung dos Dichters Eduard 

Moriko in bezug auf das Treulosigkeitsorlebnis fUhrte den Vf. :im 

Av/ Jahre ••• 

1) Beck, A. An einem Wintermorgen • •• , p . 374. 

2) MBrike, E. Neuc weltliche Lieder ••• d.19 Jun 1828 . (Ver5ffent

licht vong Otto GUntter ••• Ing 29 . Rechenschaftsbericht des 

Schwabischen Schillervereins, 1924/25 . Stuttgart, 1926 . ) 
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Jahre 1961 wahrend 0ines Aufenthalts in TUbingen zu der Vcrmuttmg, 

die Datierung mUsse fUr 1828 angesetzt werden. Eine tiefergehende 

Untersuchung , bei der vor allem die frUheren Fassungen einigcr Ge

dichte und das Verhaltnis einiger Gedichte der Sammelhandschrift zu 

den Er.s-t drucken im Morgenblatt in den Jahren 1828 und 1829 und zu 

der Nolten- Form beachtet wurden , fUhrte zur Gewissheit bczUglich 

dieser Datierungsfrage . In einem spater im gleichon Jahr erschie

nenen Artikel 1) bostatigte und erganzte Dr . Hans- Henrik Krummacher 

den Befund Uber die Datierung der Handschrift Po 2) . 

Dr . Krummacher kommt in seinem Artikel zu der Folgerungi 

"Obgleich es bei Morike mehrfa ch begegnet, dass der Dichtcr 11.nderun

gen vornimmt, die er spater wicder rUckgangig macht ••• , lasst doch 

das Vorkommen mehrerer Varianten in verschiedenen Gcdichten von Po, 

z .T. gegenUber oinheitlichem Wortlaut allor Drucke , nur den Schluss 

Avi/ zu ••• 

1) Krummacher,H. Zu Morikes Gedichten •.• Ing Jahrbuch der Deutschen 

Schiliergesellschaft, 1961, pp . 267- 344 . 

2) Auf moine briefliche Anfragc vom 27 . 11 . 61, in der die Datierung 

dor Handschrift angezwGifelt wurdc, antvmrtete Dr. Herbert Meyer 

van der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in Mannheimg "Die 

Stuttgarter Handschrift habe ich nicht herausgegeben, nur fUr 

Hildegard Emmel auf ihren ausdrUckli chen Wuns ch kurz beschrieben, 

ohne mich eingehend damit zu boschaftigen und die Daticrungsfrago 

ernsthaft zu prUfen". In demselben Brief teilte Dr. Meyer mit, dass 

ein aufschlussreichor Artikel von H. KrumIDacher Uber die Datierung 

van Morikes Gedichten, auch Uber die Po-Handschrift, in dcm damals 

iID Druck befindlichen neuest en Band des 11 Jahrbuch der Deutschen 

Schillergesellschaft"erscheine . Die Korrekturbagen dieses Artikels 

wie sp~ter auch des zweiten Artikels VOID Jahre 1962 wurdon dem 

Vf . von Dr . Scheffler voID Schillor-NationalIDuseum zugeschickt. 
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zu , dass es sich hicr um Fassungen handelt, die vor den betreffen

den Erstdrucken liegsn . Da der frUheste diGser Drucke ("Nachtliche 

Fahrt 11
) am 2 . 8 . 28 erfolgto, w1ire dies dor terminus ante q_uem fUr 

die .:~ntstehung der Hs .Po . n 1) 

Es sci hier nur darauf gewiesen, dass Dr. Krummachor ohnc 

jeden Beweis annimmt, der Name in der rechten oberon Bcke des erst0n 

Blatts, "Dorchen M1:3rikc" , sei ein Besitzvermerk. Dies fUhrt ihn 

zu dcr Folgerung, die Frau des Bruders Karl sci die "Empfangorinn 

2) und die Handschrift sei fUr sie geschrieben worden. Nach Krum

mache:r wtire es ein zusatzlichcr Beweis der Daticrung von Po, dass 

Morike, 11 da er einor Vorwandten cine Godichthandschrift widmete, 

die andere nicht loer ausgehen liess" 3) . Die Handschrift "Neue 

weltliche Lieder;' ist ohno Zweifel cine Widmungshandschrift~ sio 

tragt auf dem Titelblatt von des Dichters Hand cine Widmung an die 

Frau seines Vetters, Adelheid vom 19 . Juni 1828 . Bisher hat niemand 

bcwiescn, dass der Dichter Eduard Morike den Namen nDorchen Morike" 

auf das orsto Blatt der Po- Handschrift geschrieb:m hat, und dass sic 

darum einc 'didmungshandschrift sein konnte . 

Auch der Umfang und das Ausschen der Po- Handschrift spricht 

gegen oine Widmung. Sie enthalt - die StUcke I - IV des Zyklus, der 

spa.tor die Uberschrift "Peregrina" erhalt ,. als eines gerochnet -

zwanzig Gedichte von denen einigc ziomlich lang sind (z . B. 11 Besuch 

in U11
) , und ist bis Seite 48 nummeriert . Die Handschrift "Ncue vrelt

licho Lioder" enthalt dagegen nur sieben klirzere Gcdichte . Po ist 

Avii/ aus • • • 

1) Krwnmachcr,H. Zu Morikes Gedichten • •• , p . 312 . 

2) A.a.a., p . 311 . 

3) A. a . a . , p.315 . 
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aus doppeltgefaltoten Blattorn von vorschiodenen Grossen zusammenge

setzt und nicht wie "Neue vrnltlicho Lieder" durchaus in Roinschrift 

goschrieben worden . Oft sind Worter durchgestrichen und durch ando

re ersetzt worden . Zurn Schluss sei darauf hingewiosen, dass es der 

Natur des bcs cheidonen und schouen jungen Mariko widersprechen wUr

de , solche hochst personlichon Gedichte wia diojonigen in der Po

Handschrift in einu Fidmungshandschrift oinzuschliossen. 

:~s spricht ni chts gegen die Hypothese 1 Po so:j. cin c r ster 

Versuch des Di chters 7 seine Godichte die er gern in eine Sammlung 

zusammenbringen wollte 7 zusammen su hoften . Bs sind keine der Ge

dichto aus der Handschrift "Neuo wcl tliclrn Liodern aufgonommen wor

den, wahrscheinlich weil dieae Handschrift noch nicht bestand. So 

ware auch das ~7 ohlen d0s flinften Zyklusgedichts in der Po- Handschrift 

erklarlich . Fis ist auch moglich, dass die zusamrnengehefteten BJ.a.tter 

nach Zduards Bosuch bei Karl und Dorchen in Scheer aus Vorsehen lie

gen blieben und dass die Schwagorin sie dann cinband. und ihron Namen 

hinoinschriGb . 

Weil dio in dieser Untersuchung benutzten Handschrifton, 

die betrachtlich von den vorhandonen gedruckten Texten abweichen, zur 

gcmaueren Uachprilfung der Arbei t bei tra.gon konnen 7 werclen sic hier 

wiedorgegoben . 

Aviii/ Losarten .•• 
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Lesarten der benutzten frUhen Handschriften die bedeutend 

von den Erstdrucken abweichen 

Die Zyklusdichtung ( spat er g "Peregrina11
) 

I 

1.) 

Agnes, die Nonna 

Der Spiegel dieser treuen, braunen Au.gen 

Ist wic von innrem Gold ein Wiederschein; 

Tief aus dem Busan schcint er 1 s anzusaugen; 

Dort mag solch Gold in heil ' gem Gram gede_ih ' n . 

In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, 

Unwissend Kind, du selber lad ' st mich ein, 

Vi llst ich soll kecklich mich und dich ent3linden, 

Weg , reuebringend Liebes- Gllick in SUnden ~ 

Einst liess ein Traum von wunderbarem Leben 

Mich spriessend Gold in tiefer Erde seh ' n , 

Geheime Lebens- Kr~fte, die da weben 

In dunkeln Schachten, ahnungsvoll verstehn, 

Mich drang ' s hinab, nicht konnt ' ich widerst r eben, 

Und unten , wie ver-zweifelt, blieb ich stehn, -

Die goldnen Adern konnt ' ich nirgends schauen, 

Und um mich schUttert sehnsuchtvolles Grauen . 

Ai x/ ... 
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II 

Pog 

2. ) 

Agnesens Hochzeit 

AufgeschmUckt ist der Freudensaal 

Lichter- hell? bunt in laulicher Somrner- Nacht 

Stehet das offene Garten- Gezelte, 

Saul9ngleich s t eigen, 

Reich l i ch durchwirket mit Laubwerk , 

Die stolzen Leiber 

FUnfzig gezalli~ter 9 riesiger Schlangen 

Tragend und stlitzend das 

Leichtgegitterte Dach . 

Aber die Braut noch wartet bescheiden 

In dem I<'.:ammerlein ihres Hauses 

Endlich bewegt sich der Zug der Hochzeit 

Fackeln tragend? 

Feierlich stunimj 

Und in dcr Mitte, 

Mi ch an der re chten Hand 9 

Schwarz gekleidet, geht 9 einfa.ch, die Braut~ 

SchBngefaltet ein Scharlachtuch 

Liegt um den zierlichen Kopf geschlagon 

Lachclnd gcht sie dahin; 

Das Mahl s chon duftet. 

Spater im L~rmen des Fests 

St ahl en wir seitwarts uns beide 

Ax/ c, _ 
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Weg, nach den Schatten des Gartens wande l nd , 

Wo i m GebUs che die Rosen brannten, 

Wo der Monds trahl um Lili en zuckt e , 

Wo die Baume vom Nacht-Thau trofen . 

Und nun etrich sie mir, stille stehend, 

Seltsamen Blicks mit dem Finger die Schlafe , 

Jahlings versank ich in tiefen Schlummer . 

Aber gest1irkt vom Wunderschlafe 

Bin i ch ervmoht zu glUckseligen Tagen , 

FUhrte die seltsame Braut in mein Haus ein . 

3. ) 
III 

Hartlaubs Abschrift~ 

am 6 ten Jul; 1824 Abschied von Agnes 

Ein Irrsal kam in die Mondscheingarten Ein Irrsal kam in die Mondscheins
Gartcn 

Einer fast heiligen Liebe Einer fast heiligen Liebe 
Schaudernd entdeckt ' ich verjahrte 

:I3etrug . 

Und mit weinendem Blick Und mit weinendem Bl i ck , doch grau 
sarn 

Riess ich nun das zauberhafte schlanke Riess ich das schlanke, 

Madchen Zauberhafte Madchen 

Ferne von mir gehen Ferne gehen von mir 

Und. ihre weisoe Stirn Ach , ihre weisse Stirn, 

Drinn ein schoner- slindhafter Wahnsinn Drinn cin schoner, sUndhafter Wahn 
sin 

Aus dem dunkeln Auge blikte, Aus dem dunkeln Auge blickte, 

War gesenkt, denn sie liebte mich War gesenkt, denn sie liebte rni ch . 

Aber sie zog mit Schweigen Aber sie zog mit Schweigen 

Axi/ ••• 



Fort in die graue 

Stille Welt hinaus 

Von der Zeit an 
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Fort in die graue 

Stille Welt hinaus 

Von der Zeit an 

Kamen mir Traume voll schoner TrUbe Kamen mir Traume voll schoner TrUbe , 

Wie gesponnen auf Silbergrund 

Wusste nim.~er wie mir ges chah 

Wie gesponnen auf Nebel- Grund; 

Wusste nirnmer , wie rnir geschah, 

Und war seeliger, leidcnder Krank- War nur seeliger Krankheit voll . 
l10i t voll 

Oft in die Traumen zag sich e , Var- Oft in den Traumen zag sich ein Var -
hang hang 

Finster und gross ins Unendliche Finster und gross ins Unendli che 

Zwischen mich und die dunkle Welt Zwischen mich und die dunkle Welt , 

Hinter ihm ahnt ' eine Heide ich Hinter ihm ahnt ' ich cine Haide- Land 

Hinter ihrn hort ich rnit einemmal • Hinter ihm hort ' ichs wie Nacht- Wind 

Halb verhalten wie Nachtwind sau
szen 

Auch die Falten des Vorhangs 

Fiengen bald im Sturme an sich 
zu regen 

Gleich einer Ahnung strich er da
hinten 

Ruhig blieb ich und bange doch 

Immer leiser wu.rde der Heidesturm 

Sieh da kam 1 s 

Aus einer Spalte des Vorhangs 

Guckte plotzlich der Kopf des 
Zaubermadchens 

Liebli ch war er und doch so be-
ang- stend 

Soll ich die Hand ihr geben 

In ihre weisse Hand 

Bittet ihr Auge nicht? 

Sagendg da bin ich wieder 

Hergekommen aus weiter Welt . 

sausen:i 

Auch die Falten des Vorhangs 

Fingen bald an, sich im Sturme zu re
gen; 

Gleich einer Ahnung strich er dahin
ten; 

Ruhig blieb ich und bange do ch . 

Immer leiser vrurde der llaide- Sturm 

Siehe, da kam ' s i 

Aus einer Spalte des Vorhangs guckte 

Plotzlich der Kopf des Zauber- Mad
chens .. 

Lieblich war es und doch so beang-

Soll ich die Hand ihr geben 

In ihre weisse Hand? 

stend . 

Bittet ihr Auge nicht, 

Sagendg da bin i ch wieder 

Hergekommen aus waiter Welt t 

Axii/ ••• 
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IV 

4 . ) 

Nachklang von Agnes 

Warum, Geliebte, denk ich dein 

Auf einmal mit vie l tausend Schmerzen 

Und kann gar nicht zufrieden sein 

Und will die Brust in alle Ferne dehnen? 

Ach, gestern in den hellen Kindersaal, 

Beim Flimmer zierlich aufgesteckter Kerzen , 

Wo ich mein selbst vergasz in L!rm und Scherzen 

Tratst du , o Bildnisz mitleid- schonor Qual , -

Es war dein Geist, er setzte sich ans Mahl, 

Wir saszen fremd, mi t stumm- verh,4.l tnen Schmerzcr,. 

Da brachest du in lautes Schluchzen aus, 

Und, Hand in Hand, verliessen wir das Haus ~ 

Axiii/ •. , 



- Axiii -

V 

Neue Weltliche Liederg 

Verzweifelte Liebe . Sonett . 

Die Liebe , sagt man, wird am Pfahl ge9unden, 

Geht endli ch arm , verlassen, unbeschuht, 

Dies edle Haupt hat nicht mehr, woes ruht . 

Mit ihren Thrfinen netzt sie ihre Wt.mden 

So hab a_uch ich die Liebe ji.i.ngst gefund.en; 

Schon war ihr Wahnsinn, ihrer Wange Gluth 1 

Noch scherzcnd in der Frlihlingsstlirme Wuth 

Und wilde Kranze in das Haar gewunden. 

Wie? solche Schonheit konnt ich einst verlassen? 

So kommt nun doppelt schon das alte GlUck 

0 komm, in dieso Arme dich zu fasson t 

Doch wehe t welche Miene, welch ein Blick 

Sie kUsst mich zwischen Lieben, zwischen Hassen, -

Sie kehrt sich ab und - kehrt mir nie zurlick ! 
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Heimweh. 

Neuc weltliche Lieder: 

IIeimwoh . 

Anders wird die Welt mit jodem Schritt, 

Den ich weiter van der Liebstcn mache; 

Moin Herz das will nicht woiter mit . 

Andre Menschen, anJre Borge 

Sogar die Blumon am Bache ~ 

Hat ,jade Sache 

So fremd eine Miene, so falsch oin Gesicht 

Das B1=1chloin murraslt v,ohl und spr lcht g 

Armer Knabe, komm' an mir vorliber, 

Siehst auch hie r Vergi ssmeinnicht 

- Ja die sind schon an jedcm Ort, 

Aber nicht wie dort 

I1'ort, nur fort 

!hr gehn die Augcn Uber 

Axv/ ... 
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Erstes Lie bes l i ed oines I11adchens. 

Neue weltliche Lieder : 

Erstes Liebesliou eines Madchens. 

Geht mir was in ' s Netz einmal 

AbGr ich bin bango , 

Gre if ' ich einen s Ussen Aal? 

Greif ' ich eine Schlango? 

Lieb ist blinde 

Fischerin . 

Sagt dem Kinde 

Wo greifts hin? -

Schon s chnellt mir ' s in Handen 

0 Jammer, o Lust t 

Mit Schmi egcn und Wcnden 

Mir s chlUpft s an die Brust 

Es beisst sich , o Wunder, 

Mir keck durch die Haut t 

Schiesst ' s I-l:Grze hinunter 

O Liebe t mir graut l 

Was thun? was bcgi nnon? 

Das schaurige Ding t 

Es s chnalzet da drinnen, 

Und legt si ch im Ring 

Gift muss ich haben t 

Hier schleicht mir 1 s herum, 

'11 hut wonnelich grabcm , 

Und bringt mich noch um 

Axvi/ • '' 



Hands chrift vom 3.Mai '.1.830: 

Nur zu 1 

SchBn prangt , im Silbertau, die junge Rose , 

Den ihr der Morgen in den Busen rollte, 

Sie blliht, als ob sie nie verblilhon sollte , 

Sie ahnet nichts vom lBtzten Blumen- Loosc . -

Der Adler strebt hinan ins Grenzunloso 

Sein Auge trinkt sich voll van sprilh 1 ndem Golde , 

Er ist dor Thor nicht, dass er fragen wollte, 

Ob er das Haupt nicht an die W5lbung stosse . 

- Mag einst der Jugend Blume uns verbleichen, 

So war die Tauschung do ch so hi rnmli sch sUsse 7 

Wi r wollen ihr vorzeitig nicht entsagen . 

Doch unsre Liebe soll dem Adler gleichen; 

Ob Alles , was die Welt gab , uns verliesse, 

Die Liebe darf den Flug ins Ew ' ge w~gen ~ 
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