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II. OSZKÁR KIRÁLY-SZKÁLD 
KÖLTEMÉNYEI. 

ADALÉK AZ ÖSSZEHASONL. LYRIKÁHOZ. 

„Nytt och Gamált* (azaz: „Új és 
Eégi") cz. a. költeményeiből 5 kisded fü
zetet tett közzé a svéd király már ré
gebben. Most összegyűjtve, kissé igen ne
hézkes német fordításban, mely az ere
deti metrumot hiven követi, kiadta Jonas 

j Emil*) igen csinosan kiállított egy kötet
ben, mely a költő hű arczképével van el
látva. A fordító a kötethez sok jegyze
tet is irt; többnyire a költemények ke
letkezését és személyes czélzásait magya
rázgatván ; a de tulajdonképeni életrajzot 
nem ád. Összehasonlító irodalmi közlö-

*) Cf. Bibliographie p. 295. XIV. sz. 
40 
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nyünk egyik főtisztje lévén, rendszerint 
csak másodsorban tárgyalni, a modern, 
jelesen élő költőket; azaz bővebb fejtege
tés nélkül hagyva, egyikre vagy másikra 
legfeljebb egészen röviden, de élesen kü
lönösen csak akkor mutatni rá, mikor a 
divat káros belolyásától igen erősen kell 
tartanunk ; most az egyszer valóban kivé
teles esettel áll örömmel szemben ; olyan 
modem valódi költővel, kinek körülmé
nyei csakugyan a költővé való fejlődésre 
roppant hátrányosak lehettek. Koronázott 
fővel költő lenni sokkal nehezebb dolog, 
mint hajdanfővel. Ezért II. Oszkár annál 
tiszteletreméltóbb költői egyéniség, minél 
hívebben megőrizte szabadságszeretetét, 
a költészet ez Ózonját és ápolta a „ter
mészet vadvirágát" oly magas regiókban, 
hol a fagyos etiquette minden szabad moz
gást meg szokott ölni. A mi az emiitett 
kötetet illeti, igen sajnáljuk, hogy a for
dító nem csatolta hozzá az eredeti szö
vegeket, melyek nem állanak rendelke
zésünkre. Rokon nyelvre való fordításnál 
különösen czélszerü a diglott szöveg közlé
se. Hogy II. Oszkár valódi költő, már abból 
is kitetszik, hogy az itten közölt 58 több-
nyirehosszacska darabnak majdnemmind-
egyikénél az olvasó azonnal a személyes 
tapasztalásból eredő forrást látja buzog
ni. Goethe és Petőfi nem hiába legked-
venczebb költői II. Oszkárnak. A sujet-k, 
melyeket tárgyal, e szerint nagyon kü
lönbözők ; főthemája azonban négyszeres 
látszik lenni: Skandinávia, Olaszország, 
Tengerészet és Zenészét. Ez a négy szó 
egyszersmind magában foglalja egész éle
tét, kivévén —szerelmét. Ugy látszik, hogy 
ezt, szive legbensőbb titkát, a világtól el
rejtve tartá ; mert különben alig megma
gyarázható rejtély volna, hogy direct sze
relmi dal hiányzik az egész gyűjtemény
ből. Sophia Nassaui herczegnő, későb
bi feleségének, rajnai kastélyát szépen 

énekli meg, de alig árul el egy árva 
szót legbensőbb titkáról. (Monrepos, 139 
1.) Ez a szűz érzület a költő egyik fő
jellemvonása, és pedig a legszeretetre-
méltóbb. Igen messze vinne a legjellem
zőbb és legszebb darabokat egyenként 
tárgyalni ; csak néhány czímre figyelmez
tetünk: (Der schwedischen Garde Gesang 
37; An meinem Schreibtisch (Wintermor
gen) 60 ; Ziganki 137 ; Heim 140 ; Tasso, 
mit meiner Ubersetzung von Goethes Tasso 
197 ; Die Neujahrsnacht 199 stb. A ma-
trimonialis lyrika egyik gyöngye : „Noch 
einmal durch mein Fenster-' 90 1. A 
költő mint svéd műfordító kiváló elis
merésre tarthat igényt egy olyan lapban 
mint a miénk. Goethe Tassoját és Her
der Oid-jét fordította; az előbbit, szeretett 
felesége hazája költőjéét, a királynénak 
ajánlotta (v. ö. 197 1.) Jellemző, hogy 
éppen Tassot választá ; ezzel is csak em
beri és költői charakterének egyik főbb 
vonását árulja el : a mérsékeltséget. De 
az egész Skandinávia, a Berserkir-düh, 
a meztelen1) szilaj szenvedélyek hazája, 
mivé lett a modern cultura befolyása alatt! 

Érdekes Ântiparallél**) húzására 
hiv fel II. Oszkárnak nevezetesen egyik da
rabja, mely úgyis a legjellemzőbbek közé 
tartozik. (59 1.) Jonas fordítását azonban 
erre a czélra nem igen használhatni, mi
vel az eredeti szépségét csak távolról alig 
sejteti, igen híven ragaszkodván a betü-

*) Beraerkir annyi mint : meztelenek; Egilt-
son szerint: medve bőrbe öltözött (pelle ursina 
indutus). De hogy az előbbi jelentősége a helyes, 
arra nem csak a berbeinn ("Edda, Harb. 6. = me
zítláb) analógiája mutat, hanem világosan bizo
nyítja a germán régiségek egész tudománya is. 
(v. ö. Holtzmann Germ. Alt. p. 133.) 

**) Figyelmeztettünk már erre : II, 290 1. 
18Î7. September 30. sz. Fraccaroli olasz fordí
tásának közlése alkalmával : „Bei Petőfi glühen
de Leidenschaft, bei Oskar II. gemässigte Ru
he." — 
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hez.*) Álljon itten összehasonlítás végett 
a magyar és svéd költő; és pedig az 
egyöntetűség kedvéért mind a kettő ide
gen köntösben, saját fordításunkban. (Â 

I I . O S Z K A E . 
SAITEKSPIEL. 

(Ny tt och G a m alt.) 
Loscht mir aus die gitrigsn Flammen, 

Die am Stamm empor hoch lodern, 
Und im Nu mit grausem Prasseln 

Ungezählte Opfer fodern ! 

Löscht das Irrlicht ! Tückisch flimmernd 
Dort am Moor im Bohr, dem dichten, 

Das den Wandrer überlistet — 
Solch' ein Feu'r mag ich mitnichten ! 

Nein ! Mir strahlt ein ander Feuer : 
Heil dir JVordlands Flamme, glühend 

Süsses Nordlicht, mildren Scheint», 
Kein Verderben ringsum sprühend ! 

Denn du Nordlicht bist ificht irdisch. 
Wiederschein nur andrer Welten 

Zauberlichtes bist du, süsse ; 
Solch' Feu'r darf mir Niemand schelten. 

Ja, denn dieses hehre Feuer 
Glüht in edler Männer Busen ; 

Göttin Schönheit schürt die» Feuer, 
Dies entflammten mir die Musen. 

0 lassi mir dies milde Feuer 
Der geweihten Kunst. Ich trage 

Kein Verlangen nach dem andern, 
Wenn ich meine Leier schlage. 

Kiben van több tüz: a skandináv or
szágok kettős koronás fejedelmében, vagy 
a pestmegyei kiskőrösi mészáros fiában ? ... 
Az egyikben annyi mint másikban; csak
hogy különbözőképpen. Nem szorult eom-
mentárraa kétrendbeli igen sokat mondó 
darab. Jonas urnák köszönetet szavazunk, 

*) Jonas fordításából csak az első szakaszt: 
Das Feuer schea ich, das verzehrt 
In wenigen Minuten 
Den morschen Stamm, der e i genährt. 
Gedankenlose Gluten! 
Das Irrlicht sehen ich, wie es flimmt 
Am Moor, wie's tanzt am Weiher: 
Für solches Glühn ist nicht gestimmt 
Des Sängers golane Leier. 

svéd darabot Petőfi költeményének met-
rumába ö D t ö t t ü k , miután az eredeti szö
veg hiányában Jonas fordítását egészen 
átdolgoztuk) : 

P E T Ő F I . 
FEUER ! (TÜZ.) 

(1847., Újabb költ. 1. 193.) 
Wahrlich nicht verfaulen will ich 

Wie der Weidbaum im Moraste ; 
Nein, verbrennen wie der Eichbaum 

In des Blitzes Feuerglaste ! 
Feuer gebt mir ! Wasser bleibe 

Fröschen, Fischen nur in Teichen 
Und Poeten, deren Lieder 

Dem Gequack der Frösche gleichen ! 
• Feuer, du nur bist mein einzig 

Element. Der Kälte Plagen 
Hat mein Leib einst dulden müssen ; 

Doch mein Herz hat litis» geschlagen. 
Mädchen komm, ich will dich Utben, 

Dich mit heisser Glut umfassen ; 
Aber sei mir nur nicht Jrostig! — 

Sonst zum Teufel fort — entlassen! 
Hei, Herr Wirt, gebt Wein, ich durste, 

Reinen Wein, denn wenn ich fände 
Wasser d'rin, Jährt Euch die Kanne 

An den Kopf, statt an die Wände! 
Feuer im Wein u. in der Liebe — 

So nur heisst dies Leben Leben ! 
Und, fast häW ich es vergessen, 

Auch ein helles Lied daneben. 
Ja, ein Lied ! doch sei es feurig, 

Denn wess Lied nicht in die Herzen 
Zündend schlägt, dem soll mit Fug man 

Aus dem Hals die Zunge merzen ! 
(Következik az elsS stropha) 

hogy a t ö b b i európai irodalmaknak meg
könnyítette ehhez a ritka költőhezvezető u-
tat. Figyelmeztetjük a magy. hivatott fordí
tókat erre a kiváló tárgyra. Hódítsák meg. 

II. Oszkár szül. Stockholmban 1829. 
Január 21-én. Tengerészeti hosszú uta
kat csinált, majd az Upsalai egyetemen 
tanult és 1857-ben nősült meg az emiitett 

*) Petőfi régibb német fordítói közül egyetlen egy 
sem fordította ezt a darabot, mely mindenesetre a l e g 
jellemzőbbek és legszebbek közétartozik. Lipcsei deäk ko
romban többszőr kellett lemásolnom fordításomat tanuló
társaim számára, kiknek annyira megtetszett; nevezetesen 
Dr. R.-nek később a Baseli eeyetem magántanárán. Cf . 
„FetSf l . Atuwahl aus s e i n e r Lyrik",' Leipzig, 1871. 
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Sophia Nassaui herczegnővel, kit az anyák 
példaképének mondanak. Á ritka pár 
1872 óta uralkodik a legtisztább alkot
mányos szellemben. A német fordítást 
a forditó a német koronaherczegnek aján
lotta, mint a ki szintén „Beschützer der 
Werke des Friedens wnd der Humanität." 

Kolozsvár. Mellzl Hugó. 

VON DEM VERGNÜGEN, DAS UNS 
SCHÖNE WERKE BEREITEN. 

1832. 
—Aus dem Magyarischen S. Brassai'a übersetzt— 

(Sohlnss.) 

Was diejenigen betrifft, welche die 
zweite Ausstellung machen, so werden 
sie gebeten, das Folgende zu erwägen : 
Das Schöne gewährt eine aus so vielen, 
untereinander verschiedenartigen, ja oft 
gänzlich fremden Elementen ineinander-
gewobene und zusammengemischte Vor
stellung; oder genauer ausgedrückt, die
ses Theorem des Schönen lässt sich auf 
so verschiedene Vorstellungen ausdehnen, 
dass es in seinem allerweitesten Sinne 
genommen vielleicht sogar den Pythago-
räischen Satz als schönes Werk anerkennt 
und auch die von einem gewissen deut
schen Ästhetikerprojectierte „Kochkünst
lerische Plastik" nicht ausschliessen kann. 
Wenn wir aber andererseits alle fremd
artigen Hüllen abwerfen, so stossen wir 
auf einen so zarten Körper, dass wir sei
nen schwachenSchultern kaum die schwere 
Bürde der Ästhetik u. Theorie der schö
nen Künste anvertrauen können. Auch dür
fen wir nicht vergessen, dass die Philoso
phen noch weit davon entfernt sind, in der 
Definition unseres Gegenstandes überein
zustimmen u. dass es überhaupt bei jeder 
systematischen Zusammenstellung einer 
Wissensehaft ein verfehltes zweckloses 
Harren, ja eine Schädigung des Fortschrit
tes wäre, wenn wir die metaphysische 

Grundlegung der ersten Begriffe u. Grund
sätze abwarten wollten. Wenn das grosse 
Heer der Mathematiker von Thaies und 
Pythagoras bis auf Gauss die Aufstellung 
ihres Systems — des ruhmreichsten u. 
beharrlichsten Denkmals der Forschung 
nach Wahrheit —, wenn Newton u. La
place die Deduction der Gesetze des Uni-

: versums u. der gewöhnlichen Gravitation 
J bis zur methaphysischen Ergründung des 

Baumes und der Zeit verschoben hätten, 
so würden wir vielleicht jetzt gleich den 
Otomaken mit Trommeln u. Messingtel
lern den Drachen erschrecken, damit er 
den schönen Mond nicht fresse. Oder 
wenn Napoleon die Redaction seines Co
dex so lange vertagt, bis seine Ideologen 
über das summum bonum oder das Zucht
recht des Staates, auf dem Wege ihrer 
transscendenten Erörterungen sich klar 
werden, so hätte Frankreich noch heute 
an jenem bedauerungswürdigen Wirrwarr 
der Justiz zu laborieren, in welchem wir 
viele andere, mitunter in den Himmel 
erhobene, Staaten sich abmühen sehen. 

Nachdem ich nunmehr auf der so 
geebneten Bahn, von welcher die grös
seren Schwierigkeiten entfernt sind, mit 
mehr Mut weiter fortschreiten kann ; so 
stelle ich zunächst die Frage auf: Kann 
die blosse Ausübung der im Vorherge
henden aufgezählten Seelenvermögen, an 
sich, Vergnügen verursachen? Bedenken 
wir nur, mit welcher unwiderstehlichen, 
—fast möchte ich sagen—Sehnsucht selbst 
die nicht sensiblen Kräfte in der Natur 
ihrer Bestimmung entgegeneilen; wie treu 
jedweder Körper, sobald er nur die erste 
impulsion erhielt, seine Richtung verfolgt 
u. seine Bewegung einhält, bis nicht eine 
neue entgegengesetzte Kraft ihn ablenkt. 
Nicht nur dass ein zur Erde gefallenes 
Eichel-Früchtlein, in seinem Keime un
ausgesetzt schwellend und sich ausbrei-

© BCU Cluj



609 610 

tend, zu dem tausend Stürmen des Jahres 
Trotz bietenden Eichenbaum heranwächst, 
der unzählige Generationen mit ihren 
Freuden und Klagen an sich vorüberziehen 
sieht; sondern ein so armseliges Keimchen 
bestrebt sich auch oft, sein Endziel mitten 
unter verhältnissmässig riesigen Schwie
rigkeiten zu erreichen. Und alle Glieder 
des ungeheueren Weltsystems, in welcher 
schönen Ordnunng, mit welch' unermüd
lichem Fleisse wandeln sie ihre vorge
schriebenen Wege. Dieses Alles, dem zu 
Liebe die lebendige Phantasie jenes Grie
chenvolks, des ewigen Muster's mensch
licher Bildung, einer jeden Naturkraft 
Verstand u. Gefühl besitzende Wesen zu 
Leitern gab, macht uns geneigt zu glau
ben, dass die Tätigkeit der Seelenvermö 
gen, da sie mit Selbstgefühl u. Bewusst-
sein auftritt, Vergnügen gewährt. Neh
men wir gleichwohl die bereits bekann
ten Seelenkräfte der Beihe nach vor, da
mit wir uns davon überzeugen, dass die 
Erfahrung unsere Meinung bestätigt. 

Wer wollte die Vergnügen des Per
ceptions- u. Vorsteliungsvermögens läug-
nen ? Man sehe nur mit welcher Gier die 
angespannten Sinne des Säuglings die 
ganze Welt umfassen möchten ; welch' 
Entzücken ihm jeder neue Gegenstand 
erregt, indem soeben erst seine noch keu
sche u. ungeübte Vorstellungskraft die 
ganz neuen Bilder formiert. Aber auch 
die dem reifen Alter anhängende Neu
gierde ist ein Beweis, dass diese Freu
den uns durch unser ganzes Leben 
begleiten. Wo ist denn der allerursprüng-
lichste und den Gebildeten, wie Unge
bildeten in gleicher Weise erfüllende Beiz, 
welchen jede Beise gewährt, zu suchen, 
wenn nicht in dem Umstände, dass un
ser Vorstellungsvermögen durch die im
mer häufiger auftretenden ungewohnten 
und neuen Gegenstände zu immer grös

serer Tätigkeit angehalten wird ? Zweifelst 
du an dem Vergnügen, das der Verstand ge
währen könne ? Sieh jene lernbegierigen 
heranwachsenden Jünglinge, mit welch' 
eifriger Aufmerksamkeit, ja heiligen Be
geisterung er an seines Sokrates Lippen 
hängt, wenn dieser dem sprossenden Ver
ständnisse die Ideen des Schönen, Gu
ten, Herrlichen, der Sittlichkeit, Tugend, 
Freiheit klar zu machen sucht. Sieh je
nen seinem Beruf mit gewissenhaftem 
Verständnisse obliegenden Professor, mit 
welch' stolzer Genugtuung er von seinem • 
Katheder eine von ihm entdeckte Auffas
sung od. zu einer vorhandenenen Definition 
auch nur die genauere Bestimmung vor
trägt, mit welcher er seine auserwählte, 
geliebte Wissenschaft um eine Stufe hö
her hinaufgerückt zu haben wähnt.*) Ver-
giss auch jenes Neológén nicht, dessen 
Antlitz vor Freude strahlt, sobald er ei
nem vorher nur in fremder Sprache be
kannten Begriffe einen neuen, vaterlän
dischen Namen erteilt, welcher ebenso
wohl der Eigentümlichkeit seiner Spra
che, als der Natur der Sache entspricht. 

Wenn die Ausübung des Urteilsver
mögens nicht eine der liebsten Beschäf
tigungen des Menschengeschlechts wäre, 
was würde dann Stoff den Gesprächen u. 
Nahrung der Menschenrede geben? Was 
Zeitvertreib den Assembléen , Soiréen, 
Thee- und Kaffée-Gesellschaften? Was 
würde Europa's und Amerika's tausend 
und abertausend Journale, Zeitschriften 
und Correspondenzen am Leben erhalten? 

*) Aufrichtig gestanden, hier fürchte ich 
der Lüge geziehen zu werden, da es mir ist, 
wie wenn ich Manche dazwischen rufen hörte : 
„Ich meine doch auch ein Professor, so gut wie 
Einer, zu sein ; aber dieses Gefühl kenne ich 
nicht." Mich kann nur der Gedanke trösten, 
dass diese Classe Professoren meine genügen 
Zeilen schwerlich lesen werden. 
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Von wo würden die Eedaeteurs kriti
scher Briefe Eecensenten-Compagnons fin
den, die Geriehtsstüle, namentlich Jurys 
Eiehter ? 

Für das Vergnügen an den Speculatio-
nen der Vernunft ist wohl das Beispiel jener 
zahlreichen Gelehrten lautsprechend ge
nug, deren Nachtlampe durch Reihen von 
Jahren vor dem Scheine des Morgenro
tes verblasst ; bis sie endlich ihre philo
sophischen Systeme aufgebaut haben, wel
che ihre Nachfolger vielleicht binnen 
wenigen Monaten und mit viel geringe
rer Mühe zusammenreissen. 

Und sollte es schliesslich jemanden 
geben, den die Natur gar so stiefmüt
terlich bedacht hätte, dass er erst von 
mir zu erfahren wünschte : was die Freu
den der Phantasie seien ; wenn es ei
nen solchen Menschen gäbe, den weder 
wachend, noch träumend jemals die Bil
der einer schöneren Zukunft entzückt 
hätten, der noch niemals im Stande ge
wesen wäre sich ein Eden der inneren 
Welt zu schaffen, um mit dessen Bildern 
in süssen Schlummer sich zu wiegen ; 
einen solchen Unglücklichen müsste ich 
auf Akenside's oder Delille's classische 
Gedichte verweisen, welche ihn viel
leicht darüber belehren können, wo
zu ich selbst mit meinen trockenen Er
örterungen mich unfähig fühle. 

Aus dem Gesagten geht klar hervor, 
welch' angenehme Gefühle schon die 
blosse Ausübung der Seelenkräfte schafft; 
aber die unser Glück in Entbehrung, un
sere Freuden in Schmerzen uud unsere 
süsseren Gefühle in herbe Entsagung ver
wandelnde unbegreifliche Vorsehung lässt 
für uns doch noch viele andre Quellen 
der Freude sprudeln. Nämlich, sie bie
tet uns was ein in allen Lagen des Le
bens sehr häufig vorkommender Fall ist, 
j e n e s Werkzeug, das alle Freuden zu 

verdoppeln, ja potenzieren vermag : das 
Gefühl der übenvundenen Schwierigkeit 
(„meggyőzött nehézség érzése.*) Gleich dem 
jähen Sturz der durch die Felsen des 
Niagara aufgehaltenen u. zurückgepress-
ten ungeheueren Wassermassen, so stürm
en insgesammt die durch die Hinder
nisse concentrierten und aufgestachelten 
Kräfte ihren Weg entlang, siegreich ihre 
Hemmnisse durchbrechend; u. sind sie mit 
Bewusstsein begabt, so fühlen sie doppelt 
ihr sinnliches Dasein und mit doppelter 
Wollust vollführen sie ihre Operationen. 

Schelling bezeichnete einmal das 
widersprechende „Nicht" der Antwort, 
als Kennzeichen des menschlichen freien 
Willens; hingegen möchte ich umgekehrt 
das bekannte „nitimur in vetitum" als 
einen vieJleicht unwiderleglichen u. fast 
den Axiomen beizuzählenden Beweis auf
stellen für meine Behauptung ; denn in 
der Tat ist dies gerade nicht der letzte 
Eeiz des das Verbotene suchenden Af
fect's; ich meine: das Gefühl überwun
dener Schwierigkeit. 

Wohl ist es ein süsses Gefühl in dem 
Schosse der Freundschaft unsere Gedan
ken auszutauschen., unsere Freuden mit 
klaren, verständlichen Worten ausschüt
tend ; aber ein um wie Vieles süsseres u. 
entzückenderes Vergnügen gewährt es 
uns : aus dem Lallen des noch nicht 
ausgebildeten Organes des Kleinen einer 
liebenden Mutter die zarten Gefühle u. 
Wünsche herauszulesen, die bezaubern
den Worte des Kindes zu deuten. Mit 
lusterfülltem Auge betrachten wir auf ei
nem gutgearbeiteten Mosaik das treue 
Abbild des Coliseums ; aber mit welchem 
ganz besondern Vergnügen forscht un
ser Auge auf einem Stück Florentiner 
Euinenmarmors nach Zeichnungen ein
gebildeter Meisterstücke der Baukunst. 
Die lebendige Schilderung unseres un-
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ermüdlich treuen Freundes des „stolzen 
Bosses" in Büfíon's gleich einem leben
digen Pinsel malenden Sprache kann uns 
vergnügen u. unsere Aufmerksamkeit auf's 
Angenehmste fesseln ; aber mit welcher 
uns schmeichelnden Zufriedenheit stellen 
wir das nämliche Bild zusammen aus 
den wenigen zerstreuten Zügen einer nek-
kisehen Charade, aus Zügen, welche des 
Virgilius Nymphe gleichen : quae fugit in 
salices sed se cupit ante videri, halb ver
steckt, halb begierig gesehen zu werden 
die eríhidsame Kralt unseres Verstandes 
reizen. 

Diese Überwindung der Schwierig
keit und damit verbundene angenehme 
Empfindung unserer Seele zeigt sich über
all, wo unser Vorstellungsvermögen aus 
seinemblossenSklavenzustande heraustritt, 
in welchem es bloss passiver Weise die Ein
drücke der Aussengegenstände verfolgt, u. 
nunmehr aus dem Copisten ein Schöpfer ge
worden ist. Denn ich glaube dass wohl Nie
mand zögern wird, mir zuzugestehen, dass 
das Schaffen, oder das freiwillige Entwer
fen der Vorstellungsbilder unvergleichlich 
mehr Kraftanstrengung beansprucht, als 
die Nachahmung. 

Denken wir uns eine den Kegeln der 
Musik gemäss vereinigte Beihe von tönen
den Saiten, wie sie beispielsweise an der 
Harfe oder dem Pianoforte zu beobach
ten ist, wenn der Dämpfer gehoben ist ; 
sobald ein fremder Ton sich hören lässt, 
so wiederhallt nicht nur die ihm entspre
chende Saite, sondern alle übrigen er
klingen mit, welche mit jenem einen voll
ständigen Akkord geben. Ebenso reagiert 
das Vorstellungsvermőgen, sobald unse
ren Sinneswerkzeugen ein oder mehrere 
scharfe, aber das Ganze doch nicht er
schöpfende Züge sich darbieten, nicht 
nur mit der einfachen Aufnahme der 
gegebenen Züge, sondern es stellt aus ei

gener Machtvollkommenheit das Fehlende 
her u. bildet aus diesem allem ein voll
ständiges u. vollkommenes Bild. Das ist 
mit anderen Worten das bereits im er
sten Abschnitt aufgestellte Prinzip, auf 
dessen Grundlage ich alles, was derglei
chen Züge unseren Sinnenwerkzeugen 
darzubieten u. die geschilderte Tätigkeit 
unserer Seele zu erwecken geeignet ist, 
ausschliesslich mit dem Namen : Kunst-
loerk (szép mív) bezeichne ; u. das mit 
mir alle diejenigen Vorurteilslosen als 
so'ches bezeichnen werden, die weder 
Verständlichkeit, noch Beweiskraft in die
sem Prinzipe vermisst haben. 

Und siehe ! Mit Hilfe der Synthesis 
wären wir zu demselben Grundsatze herab
gelangt, zu welchem wir im vorigen Ab
schnitt auf dem Wege der Analysis hinauf
gestiegen waren ; es erübrigt also nur 
noch dass wir einige seiner Schlussfol
gerungen ziehen u. seine praktische An
wendbarkeit auseinandersetzen und be
weisen. 

Nachdem ich auf die zuerst aufge
worfene Frage nach bestem Wissen und 
Gewissen sowohl in hinlänglich ausführ
licher, wie bestimmter Weise geantwor
tet habe, so ist es zunächst meine Pflicht 
nachzuforschen : in welcher Art und in 
welchen Maasse jenes aesthetisehe Ver
gnügen in den verschiedenen Zweigen der 
schönen Künste zu Tage tritt ? Nachdem 
aber die Betrachtung einer neuen Seite 
und deren Erläuterung, mag sie welchem 
Gegenstande immer angehören, doch nur 
eine neue Aufgabe ist : so werden mir 
auch meine Leser gestatten, die hier
hergehörigen Züge, welche die schaf
fende Kraft der Seele anspornen, dass 
sie das von ihnen selbst so zu sagen nur 
skizzierte Bild ergänzen, einem bekann
ten Worte einen engeren Sinn verleihend: 
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aesthetische Zeichen nenne,*) oder der 
Kürze halber nur einfach : Zeichen. 

Jener Baum, der die fragliehen, un
ser Leben verschönerden und dem „ Ge
schmack" unserer Seele mundenden Früch
te, die schönen Werke, trägt, wird Kunst 
genannt und die einzelnen von einander 
wohl sehr verschiedenen, aber doch der 
gemeinsamen Wurzel entstammten Bei-
se sind die schönen Künste. Diese letz
teren, als Schwestern, zeigen mehr oder 
weniger den verwandtschaftlichen Zug u. 
bleiben mehr oder weniger getreu dem 
Prinzip, das sie alle als gesetzliche Glieder 
der Familie legitimiert. Untersuchen wir 
denn in jedem derselben, nach der ge
wöhnlichen Eeihenfolge, sowohl die Zei
chen als auch Das, was durch sie in un
serer Seele erzeugt wird. 

Erstgeborener Sohn und Thronerbe, 
geliebtes Geschenk der Musen, Wiege 
geistiger Ausbildung, ist der früheste Dol
metsch der Eeligion, des Eechts u. der 
Philosophie: die Poesie. Ohne sie bildet der 
Lorbeer der Helden einen schnell verwelken
den Kranz, u. das menschliche Herz ist ent
weder ein gefühlloser, trockener Schwamm 
(tapló) oder aber ein Tummelplatz blin
der Triebe u. Leidenschaften. Sie ist es, 
welcher das Griechenvolk, diese liebevolle 
Amme alles Schönen, deren feiner Takt 
den Abarten jeder physischen u. geisti
gen Tätigkeit (Gymnastik und Musik) 
in so glücklicher Weise den gebühren
den Platz und Eang anzuweisen verstand, 

*) Si forte Decesse est 
Indiciis moBBtrare recent ibns abdi ta rerum, 
Fingere cinctutis non exandi ta Cethegis 
Continget, dabi tnrqne l icenlia sumta pndenter . 

Unter den e i n o t u t i C e t h e g i können wir 
unsere Vorväter, die Pardellfellbekleideten, ver
stehen : übrigens wäre zu wünschen, dass un
sere Wortdrechsler das allerletzte Wort des Ho
rn sich besonders zu Herzen nehmen u. ihrem 
Neuerungskitzel nicht so leicht nachgeben 
möchten. 

fast ausschliesslich denNamen der„KunstK 

WTe^oxvrjv verlieh,sowie andererseits nur 
die Mathematik Wissenschaft hiess. Und 
mit Eecht ; denn im keinen Zweig of
fenbart sich das wahre Wesen der schö
nen Künste in so ursprünglicher Eein-
heit. Hier sind der Zeichen sehr wenige, 
und sie entbehren fast aller Zutat fremden 
Reizes, und die ganze Wonne besteht 
in den durch sie hervorgerufenen Bil
dern, welche die Tätigkeit unserer Seele 
herbeischafft. Dieses nachhaltige Wonne
gefühl schuf den alten Völkern die Göt
ter, machte die Barden der Vorzeit und 
des Mittelalters zu Gegenständen religiö
ser Verehrung, lud, nicht als Parasiten, 
sondern als gern gesehene Gäste, den V i 
gilius u. Horaz zu dem Tische des er
sten Kaisers der Welt ein, drückte den 
Stab des Troubadours und die Leier der 
Erato in die Hände von Königen und 
Fürsten u. rettete Frankreichs Virgil, den 
harmonisch sprechenden Delille vor der 
Guillotine der terroristischen Ungeheuer. 
Die Macht dieser Kunst wurde von dem 
leichtgläubigen, aber tief fühlenden Al-
tertume auch auf Arions Delphine, und 
selbst die gefühllosen Steine ausgedehnt.. 
Und welches sind diese wunderwirkenden 
Zeichen ? 

Shakespeares Hamlet möge für mich 
antworten : „ Words, words, ivords ! " 

Demnach wäre denn jedes wirkliche We
sen, welchem artikulierte Laute zu Ge
bote stehen ein Dichter und jede Sprache 
Poesie ! Ja wohl, Poesie ist die Sprache im 
frühesten kindlichen Zeitalter u. ist sie für 
dieses Zeitalter. Poetisch ist die Sprache 
jedes mit lebendiger Phantasie begabten 
und auf der ersten Stufe der Cultur 
stehenden Volkes ; (ich erwähne bei
spielsweise nur die nordamerikanischen 
Indianer ;) und überhaupt dürfte es viel
leicht wenige Menschen geben, die in 
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ihrem Leben nicht ein oder der andere 
auflodernde Affect auf kurze Momente in 
Dichter verwandelt hätte. Aber anderer
seits muss bemerkt werden, dass durch
aus nicht jedes Wort geeignet ist zur 
Erregung der freiwilligen Tätigkeit der 
Phantasie.Ausgeschlossen bleibt die directe 
Anwendung aller zu abstracten Begriffe, 
sie mögen auftreten in welcher gramma
tischen Form sie wollen ; ausgeschlossen 
ferner die die grösseren und kleineren Par
tien der Bede verbindenden Partikeln, 
welche der Dichter in seiner Sprache in 
der Begel nur als ein notwendiges Übel 
duldet. Der grösste Teil der brauchbaren 
Wörter gleicht der Silberscheidemünze, 
deren Prägung durch vielfaches Abgrei
fen verwischt ist, oder vielmehr dem Ban-
cozettel, welchen wir, ohne daran zu den
ken, dass sein wahrer Wert nur in der 
Möglichkeit beliebigen Umwechseins zu 
baarem Gelde besteht, im alltäglichen 
Verkehr völlig als klingende Münze neh
men und geben. 

Nachdem nun die Sprache ihre ur
sprüngliche Kraft so sehr eingebüsst 
hat, so dienen dem Dichter als äussere 
Mittel zur Wiedererweckung dieser Kraft: 
Versmass u. Beim. Das viel wichtigere in
nere Mittel aber, ein jedenfalls verstekteres 
Geheimniss als das der Freimaurer enthüllt 
Horatius den Uneingeweihten mit folgen
den Worten : * 
In verbis etiam tenuis, cautusqne ferendis 

Hoc amet, hoc spernatpromissi carminis auctor, 
Dixeris egregie, notum si callida verbum 

Reddiderit juncture novum. 
Demgemäss richtet der Dichter 

stets sein strenges Augenmerk auf die 
Auswahl der Worte und zwar der ma-
lenderen Worte, sowie auch auf die in 
ungewöhnlicher und neuer Form vorzu
nehmende Verbindung der gewöhnlicheren; 
ich meine den Dichter, dem das Werk ein 

Gott eingiebt u. cui mens divinior atqué 
os magna sonaturum. 

Von der eben besprochenen sowohl 
dem Bang, als auch der Beihenfolge nach 
ersten Kunst trennt eine auffällige und 
ungestraft gar nicht zu überspringende 
Kluft diezweite, die anmutige Erfindung 
des Korinthischen Hirtenmädchens : die 
Malerei. Hier besitzen die Zeichen, als 
da sind : die Umrisse sinnlicher Gegen* 
stände, das Colorit, die harmonisch ver* 
teilte Masse der Schatten, schon an sich 
einen bezaubernden Beiz und lassen der 
tätigen Seele sehr wenig übrig zur Er
gänzung des Bildes. Gleichwohl gewährt 
es unserer Phantasie hinlängliche Be
schäftigung bis sie aus eines Michel An* 
gelo's kühnen, oder aus eines Bembrandt's 
spitzigen Griffels niedergeworfenen Li* 
nien, oder aus einps Corregio markigen 
Pinselstrichen das Bild menschlichen Flei
sches u. menschlicher Haut formiert. Aber 
sogar die mit unermüdlicher Ausdauer, 
mit unbegreiflich ausharrender Geduld u. 
selbst in's Kleinste gehenden Sorgfalt zu
sammengesetzte, beinahe mit der Natur 
selbst wetteifernde Farbe u. Schattierung 
sind doch nur auf glatter Fläche aufge
tragen und den durch sie vorgestellten 
Körpern Plastizität und Bundung zu ver
leihen ist nichts vermögend, ausser un
serer freiwilligen Täuschung. Noch ruhm
volleren Kranz verdient der begeisterte 
Maler, wenn er in den Zügen des auf 
die Leinwand gemalten menschlichen Ant
litzes irgend einen bestimmten Charakter, 
irgend eine Stufe der zahlreichen u. end
losen Arten menschlicher Motive u. Lei
denschaften durch uns ertappen lässt; 
oder wenn er durch unsere erhitzte Phan
tasie auf einem historischen Bilde das für 
die unschuldigen Kleinen gewetzte Messer 
den Händen der von Heródes entsandten 
Mörder entwinden oder auch durch uns 
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das auf die wogende Brust gezückte Ei
sen der Lukretia, eil igst, ehe noch die 
terhängnissvolle Katastrophe eintritt, ent-
feissen lassen will. 
I Die mit der Malerei verwandte, aber 
yon ihr doch durch eine sehr augenfäl
lige Grenze geschiedene Sculptur giebt 
4er nachschöpferischen (utáateremtő) Kraft 
unserer Seele auch genug Arbeit; sei es, 
dass sie für uns unter der Oberfläche des 
kalten weissen Marmors warmes, rotes Blut 
pulsieren; oder sei es, dass sie uns aus dem 
«terbenden Gladiator den nie dagewese
nen Lebensfunken mit bemitleidendem 
Blicke entschwinden sehen lässt ; oder 
«dich nur, dass sie uns unter den Falten 
der leicht übergeworfen scheinenden Hülle 
anit der liebreizenden Form menschlicher 
•Glieder berückt. Betrachte dir den flo-
rentinischen tanzenden Faun u. du wähnst 
dass sein Fuss zum fihythmus sich hebt 
«. stampfen will ; richte deine Augen auf 
den Laokoón u. du wirst fürchten sie zu 
schliessen ; um nicht hernach die ganze 
Gruppe verwandelt und den unglücklichen 
Vater sammt seinen Söhnen von den Bis
sen der Sehlange bewältigt auf dem Boden 
•sich wälzend zu finden. Aus diesen flüch
tigen Hindeutungen dürfte wohl klar ge
worden sein, dass des Betrachters Seele 
und des Meisters Meissel beinah in glei
chem Masse zusammenwirken, um das 
-durch Statuen und Bas-Beliefs hervorge
rufene Vergnügen zu ermöglichen ; und 
gleichzeitig geht hieraus zur Genüge her
vor : wie schwer diese Kunst sein muss, 
von deren schmucklosem kalten Stoffe 
Wir so herrliche Erfolge zu erwarten be
rechtigt sind. 

Die untergeordneten Zweige der Plas
tik bei Seite lassend, betreten wir neuen 
Bodett, das Beieh einer solchen Kunst, 
welche nur ein sehr dünner Faden an 
die vorhergehenden Künste und das vor

getragene Prinzip von dem Eindrucke der 
schönen Werke knüpft. Die Zeichen, die 
in die Melodie u. Harmonie verwobenen Tö
ne, enttalten eine solche Zauberkraft, einen 
so süss betäubenden und unsere Sinne 
so gänzlich bestrickenden Eeiz, dass sie in 
der Tat dem besseren Teile unseres mensch
lichen Seins nur wenig Gelegenheit und 
Möglichkeit zu selbstständiger Arbeit ge
währen. Diese nun ist bei aller geringen 
Beschaffenheit, zweifach ; wo ich die 
eine Art : die sinnliche (érzéki), die an
dere : die geistige (szellemi) nennen möch
te. Die erste besteht in jener einfachen 
Grundharmonie, die uns beim Genüsse 
der Composition fortwärend ins Ohr klin
gen muss. Die andere ist jene unaus
sprechliche Gemütsstimmung, in welche 
uns die Meisterwerke eines Mendelsohn od. 
Beethoven versetzen, Den ersten Eindruck 
kann ich einstweilen, wohl in ungenü
gender Weise, nur so erläutern : Der 
in der Theorie der Harmonielehre bewan
derte Musiker nehme die Partitur einer 
Haydnschen Messe vor und die letzte 
Zeile, welche den nummerierten Bass in 
sich begreift, wird ihn einigerraassen über 
den Sinn meiner Behauptung aufklären; 
der in der Theorie unbewanderte Dilet
tant aber möge sich die mit Meisterhand 
bearbeiteten Variationen zu irgend einem 
beliebigen ganz einfachen Thema vorspie
len lassen und das hinter den Verwanr 
delungeu kunstvoll verborgene, aber den
noch herauszuhörende Thema wird wohl 
ein kleines Licht auf meine Ausdrücke 
werfen u. deren Dunkel ein wenig zer
streuen. Wer aber von dem zweitgenann
ten Gefühl eine lebhafte Vorstellung sich 
verschaffen will, suche häufiger den 
Genuss musikalischer Kunstwerke auf u. 
überlasse sich ihrem Eindrucke mit gan
zem Herzen 11. wünscht er dann das Un
beschreibliche einigermassen. in Worte 
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gekleidet zu sehen, so empfehle ich ihm 
das kleine Stück eines frühverstorbenen 
feuerbeseelten deutschen Dichters : Ernst 
Schulze's Musikalische Phantasie, worin 
ex wohl sein Verlangen bis zur Möglich
keit erfüllt sehen wird. 

Nach dieser flüchtigen Übersicht der 
merkwürdigeren Künste erübrigt noeh zu • 
letzt: aus dem vorgetragenen Prinzipe ei
nige von selbst sieh ergebende Schluss
folgerungen zu ziehen, welche alle Arten 
von schönen Werken in gleicher Weise 
betreffen. 

1. Da unsere innere Tätigkeit nicht 
bloss aus Phantasie besteht, sondern 
vielmehr ihr wichtigster Teil der Ver
stand (ész) ist, welcher unseren Vor
stellungen, Ideen, Zusammenhang, sowie 
Eichtung auf einen bestimmten End
zweck verleiht ; so verlangen wir ähn
lichen Zusammenhang auch von den in 
das Bereich unserer Sinne tretenden Zei
chen, damit die zu einem schönen Gan
zen abgerundete Beihe der Bilder, wel
che unsere Sinne erregen, von einem 
einzigen Geiste beseelt werde u. zu ei
ner leichtfasslichen Idee verschmelze. 
Hieraus erklärt sich in Dichtungen epi
scher Art der Ursprung der Katastrophe; 
hieraus jene Schulregel, welche Einheit 
in der Mannigfaltigkeit verlangt.*) 

2. Mögen wir noch so sehr geneigt 
sein unserer Seelenkraft einen ganz beson
deren oder gar göttlichen Ursprung zuzu
schreiben, so ist sie tatsächlich, (was selbst 
der verstockteste Spiritualist nicht läug-
nen kann) gleichwohl gezwungen zur Ver
richtung ihrer Geschäfte materialer und 
körperlicher Organe sich zu bedienen, um 
die vis inertiae überwinden zu können. 
Das aus der Überwindung der Schwie-

*) Als Commentar sei die gesammte ars 
poetica empfohlen. 

rigkeiten stammende Lustgefühl aber ist* 
mit der Art u. Masse der Scnwierigkeiten-
u. dem Maass der Kraft in zusammengesetzt 
temVerhältniss; woraus sich zweier!.ergiebtf 

a.) Die vom Künstler gebotenen Zei-1 

ehen dürfen weder zu zahlreich sein, uni 
den zur Ergänzung des Bildes notwen* 
digen Ausblick der Seele nicht zu sehr zu er* 
leichtern; noch zu wenig, um von ihr 
nicht zu starke Anstrengung zu verlangen.' 

b.) Je nach der Organisation unse-: 
res Körpers u. Temperamentes ist die vis= 
inertiae sehr verschieden. Demnach wird 
das durch ein und dasselbe schöne Werk 
hervorgerufene reine ästhetische Vergnü
gen bei jedem Individuum gar sehr ver
schieden ausfallen müssen ; wie denn auea-
mitunter einem Kunstverständigen, die-
bloss mit wenigen Federstrichen aufs 
Papier geworfene Angelo'sche Zeichnung 
viel grösseren und reineren ästhetischen-
Genuss gewährt, als die Venus eines über 
alle Beizmittel des Colorits u. der Pin
selführung gebietenden Titian. 

3. Nachdem jede unserer irgendwie 
möglichen Vorstellungen und Ideen nur 
ein Abbild sinnlicher Gegenstände u. ihrer 
Beziehungen zu einander seinkann, so b e 
steht die schöpferische Kraft unserer Seele 
lediglich nur darin, dass sie diese Bilder 
in anderen Zusammenhang und in ein 
anderes Verhältniss setzt; so dass genas 
genommen jede Production, von der Ilias 
bis zum einfachsten Liedchen oder Epi
gramme, von des Phidias Jupiterstatue 
bis zu einem Brustbildportrait herab, nichts 
ist, als Reproduction. Die durch die Zei
chen des schönen Werkes zu erregenden 
und so das Bild schaffenden einzelnen Züge 
müssen schon, wenn auch zerstreut, in 
unserer Gedächtnissvorratskammer bereit 
stehen ; besteht doch die effectvolle Ar
beit unserer Seele eben darin, dass sie 
auf die von dem schönen Werke gege-

41* 
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bene Parole diese Züge mit Blitzesge
schwindigkeit zusammenzuraffend, das 
Ganze hinzaubert. Dies dient wieder nur zur 
Bestätigung der individuellen Urteile, wel
chen der Wert und Eang eines Kunst
werks ausgesetzt bleibt ; denn vergebens 
wird der Künstler eine Saite berühren, 
wenn sie in meinem Herzen gar keinen 
Wiederhall findet; dem entsprechend wür
den auch einem heiklen und ästhetisch fein 
gebildeten einstigen Athener die bestrik-
kenden Melodien eines Don Juan oder 
eine Zelmira blosser betäubender Lärm 
erscheinen. Hieraus erhellt zugleich, 
wie sehr der wahrhaft unbefangene 
Kritiker, bei Bestimmung des Banges 
einzelner Meisterwerke, die Nationali
tät und des Künstlers Publikum mitzu-
berücksichtigen hat ; zumal da jene Gegen
stände, deren charakteristische Züge je
den Menseben, den gebildeten wie unge
bildeten, den gelehrten wie ungelehrten, 
in gleicher Weise wie ein elektrischer 
Funken durchzucken, zum grössten Teil 
schon erschöpft sind und von neuer ori
ginaler Seite gar schwer zu fassen sind. 
Hiemit hängt auf's Engste zusammen das 
Folgende : 

4. Die ästhetischen Zeichen müssen 
originale uud neue sein, nicht aber durch 
vielfache Abnutzung verbrauchte u. land
läufig gemeine : denn nur im ersten Falle 
sind sie im Stande unsere Phantasie zur 
Selbsttätigkeit anzufeuern ; nur so bleibt 
dann mit Keeht auch das Heer der Nach
ahmer und Copisten aus der Beihe der 
Künstler ausgeschlossen. 

5. Die Zeichen des Künstlers dür
fen nicht blosse conventionale u. zufällige 
sein, sondern müssen Züge gewähren, wel
che von der wahren Beschaffenheit des 
gegebenen Gegenstandes und der her
zustellenden Bilder genommen sind ; 
sonst verfallt der Künstler in jenen Feh- . 

1er, welcher gerade des mit talentvoller 
Originalität Begabten aller gefährlichster 
u. allzeit auf der Lauer liegender Feind 
ist : die in ästhetischer Sprache sogenannte 
Manier. Dieser Krebs hatte sich in die 
italienische u. spanische Poesie des 17: 
Jahrhunderts eingefressen, deren dama
lige Bepräsentanten Gongora u. Marino 
aus beiden Litteraturen sprichwörtlich ge
worden sind. An diesem nämlichen Scha
den krankte die französische Malerschule 
des 18. Jahrhunderts bis ihn nicht ein 
riesiges Genie, David, überwand; derselbe, 
der mit seiner energischen Halsstarrig
keit, die ihn bloss bei dem Studium u. 
der Nachahmung der Meisterwerke der 
Natur u. des Altertums beharren Hess, 
seinen Lehrer derart erzürnte, dass dieser 
ihm einstens zurief: Geh', Unglücklicher! 
Niemals wird etwas aus dir werden. Wirst 
du denn niemals lernen ein menschliches 
Glied mit Anmut auszurenken ! 

6. Wie wir bereits aus der früheren Dar
stellung der schönen Künste uns überzeugt 
haben, so besitzen die ästhetischen Zeichen 
schon an sich mehr oder minder grosse 
Wichtigkeit, mehr oder minder grossenBeiz 
u. beanspruchen demgemäss auch mehr 
oder minder grosse Aufmerksamkeit und 
Sorgfalt von Seiten des Künstlers. So kann 
z. B. der Dichter sich getrost einen Soloe-
cismus erlauben, wenn er dadurch die 
Idee oder das Bild, worauf er zielt, le
bendiger zu erregen hofft; hingegen wird 
er sich zur strengen Pflicht machen, die 
(in der Begel zwar aus dem gleichen Grun
de gestattete) Allitteration oder das Wort
spiel zu meiden, sobald er damit nichts 
anderes als hohles Wortgeklingel errei
chen kann. So bilden andererseits für den 
Maler: die "Verteilung der zu harmonischer 
Betrachtung einladenden Farben und 
Schatten, die Fehlerlosigkeit der Zeich
nung, eine gewisse Symmetrie der Grup-
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pen ebenso viele Hauptgegenstände der 
Sorgfalt, wo ein Mangel des einen oder an
deren eine unverzeihliche Versündigung 
ist. Mag endlieh auch eine musikalische 
Composition selbst auf die alleroriginal-
sten, meisterhaftesten Grundharmonien 
gebaut und die Verteilung der Stimmen 
darin eines Händel oder Bach würdig 
sein; wenn der Liebreiz der Melodie das 
•Ganze nicht krönt, so bleibt es in den 
Augen der Sachverständigen stets nur ein 
unvollkommenes Kunstwerk u. lässt auch 
die Hörer kalt. 

* 
* * 

Das wären denn einige Blüten u. 
dazwischen vielleicht auch Unkraut, von 
dem zwar fruchtbaren, aber meist nur 
nach Schlendriansart bebauten Boden der 
Aesthetik ; denn wenn auch, besonders 
ihren wichtigeren Gegenständen Cultiva-
toren von gewissen hohen Geistern be
stellt wurden, wie z. B. von einem Ho
ratius (in seiner Ars poetica) von Lessing 
(in seinem Laokoón) von Goethe (beson
ders in seinen Propyläen); so liegt sie 
doch zum grössten Teil noch brach, oder 
droht der gute Samen unter dem Unkraut 
zu ersticken ; das ganze Gebiet aber harrt 
seines Young oder Thaer, der mit radi-
calen Eeformen die Cultivierung zu ei
ner dem Lichte unseres Jahrhunderts 
entsprechenden umwandelt. Was mich be
trifft, so fühlte ich wirklich eine grosse 
Genugtuung, als ich, auf Grundlage mei
ner Erfahrungen, unseres Lombost*) betrü
bendes Urteil bestätigte, das so lautet : 
«ras schön ist, gehört nun einmal nicht 
auf magyarischen Boden, (wiewohl diese 
Behauptung wenigstens auf unsere leben
digen Schönen sich nicht beziehen kann, 
denn diesen huldigen wir per fas et nefas 

*) Pseudonym des Széklers J. Szaló, eines 
Maler-Schriftstellers des Vormärz. 

mit solchem Feuer, dass in dieser P e 
riode unsere grosse "Welt in der Tat das 
lebhafteste Bild des goldenen Zeitalters 
der französischen Galanterie aus űenx 
„ancien regime" zu gewähren vermag ;) 
gleichwohl hat mich dies nicht abge
schreckt, unser Publicum, welches die von 
abstracten Begriffen erfüllten, trockenen 
Abhandlungen noch nicht zu geniessen 
versteht, mit meinen Untersuchungen 
über den Eindruck der schönen Werk» 
zu langweilen. Den Wenigen zu Liebe also; 
die für die Eichtung meiner Bestrebun
gen mit Verständniss begabt sind, die 
mir die Hände reichen, weil ihre ver
wandten Gedanken mit den meinigen 
sich begegnen, will ich denn auch die
sen zweiten Teil meiner Abhandlung 
fortflattern oder vielmehr fortfahren las
sen, welche hiemit beendet wäre; auf 
die Gefahr hin, dass das Ganze eine in 
der Wüste verhallende Stimme bleibt, 
welche selten ihre Hörer, noch seltener 
aber, oder so gut wie niemals ihr Echo 
findet. Und zumal bei uns zu Lande 
darf dies nicht Wunder nehmen, wo fast 
keine schönen Werke ersten Banges un
seren Gesichtskreis berühren, mithin auch 
die Betrachtungen über deren Natur, 
Eigentümlichkeit u. Wirkung keiner Teil
nahme begegnen kann; wo die einzige 
Ausnahme höchstens nur die Erzeug
nisse der dichterischen Phantasie be
trifft, (aber selbst von diesen in unserer 
Muttersprache kaum so viele zu finden 
sind, dass zur Aufzählung der wirklichen 
Classiker wir mehr zu verstehen brauch
ten von der Eechenkunst, als die Eski
mos.)*) Ignoti nulla cupido. So erklärt 

*) Diese 1832 geschriebene strenge Selbst
kritik ist sehr bemerkenswert ; wir dürfen aber 
nicht vergessen, dass später in die vierziger Jahre 
der eigentliche Aufschwung wirklich universaler 
u. klassischer Dichtkunst fällt. (Eötvös, Petőfi.) 

Der Ober», 
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sicii dana auch, dass selbst wenn der 
gnädige Zufall einmal Einen giebt, auf 
dessen Wiege der Genius des A pelles 
oder Praxiteles zufrieden lächelnd nie
dergebückt hat, diesen zarten Keim ent
weder die leidigen Dornen des Brodstu-
diums nur zu bald ersticken, oder wenn 
es ihn auch selbst gelungen wäre, glück
lich die Vorurteile der Eltern u. Vettern 
zu bekämpfen, der untröstlichen über 
den vielverheissenden Jüngling, welcher 
weder Pastor, noch Anwalt (prókátor) 
werden soll, dass er verlassen von aller 
Hille u. Pflege, Brot suchen gehen muss 
nach Jassy oder Bukarest.*) 

Unter solchen Umständen bedarf 
es keiner ausführlichen Versicherung, 
dass ich mich hinlänglich belohnt fühlen 
werde, wenn meine Betrachtung über 
die Wirkung schöner Kunstwerke kein 
anderes Eesultat erzielt, als dass sie ei
nen oder den anderen begeisterten Jüng
ling, dessen hoher Flug die Gefahr des 
Sturzes am meisten befürchten lässt, 
lehrt : das wahre Gold von dem verfüh
rerisch glitzernden wertlosen Metall, das 
an Ideen u. Bildern reiche Werk der 
Vernunft von dem blossen hohlen und 
sich blähenden Wortgeklingel wohl un
terscheiden. 

HYMNES ET ODES 
I Í É D I T E S » E FEU CHARLES ZIEGLER (CARLOPAGO.) 

H. 
Quant à la forme de la première 

pièce, le changement des dactyles avec 
des trochées est d'un effet vraiment sub
lime. Les vers t r o c h a ï q u e s isolés repré
sentent le principe de la négation, ou 

*) Die heutigen ungarischen Maler von Be
deutung, deren es gar nicht wenige giebt, ^Lie-
zenmayer, Benczúr, u.s.w.) siedeln sich meist in 
Paris, München, Petersburg u. Berlin an.' 

Der Übers. 

plustôt de la force retardatrice ; tandis* 
que les vers j a m b i q u e s demeurent l è 
principe du positif. (Selon l'ingénieux 
philosophe français Azais, le principe de 
l'univers, „Vexpansion", a „deuxmasses 
d'action:" l'une de „dilation" et l'autre 
de ^compression ;" dont resuite le „ba*-
lancement." Ce balancement universeL 
semble se laisser voir aussi dans la belle 
poésie de Ziegler; oui, chaque vrai poëi-
me est un véritable organisme; tandis-
que les productions des pseudo-poètes 
ne sont que des mécanismes.) Cette seule 
ligne trochaïque, paraissant rapidement 
entre les dactyles avec une force si éner
gique, est la meilleure preuve de la vir
tuosité du poëte, qui sait fort bien ce 
qu'est cette nouvelle science, nommée 
„la peinture rhythmique," fondée par Jean 
Minckwitz. (Lehrbuch der rhythm. Ma
lerei der deutschen Sprache. 2. Auflage» 
Leipzig 1858.*) Mais il ne le sait paş 
in abstracto! 

Quant au contenu de ces poésies, 
le poète autrichien, qui n'a jamais étu
dié le philosophe allemand, même le plus 
moderne, se montre extrêmement naïf et 
vif représentant de Vaffirmation de la vo
lonté (Bejahung des Willens zum Leben,) 
dans toute la force du terminus technicus 
de Schopenhauer, philosophe ressemblant 
un peu à Azais : 

_ w i W _ i — W I _ w 1 — v-f 

Jetzt von dir schon sollt, ich scheiden müssen ? 
Tänze müsst ihr, engrerschluugne, halten ! 
Will verräterisches Grau sich zeigen Ì 
Du verjüngst zu neuer Wonn' und Schmerzen! 

*) Mon cher maître et ami (professeur à 
l'Université Leipzig,) s'en rapporte aussi aux lan
gues romaines, surtout à l'italien et à l'espagnol; — 
Quant à la langue française, nous en appelons 
aux réformes rythmiques de notre très honoré 
collègue et collaborateur: Mr. le Prof. Ämiel à 
Genève. • 
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Seheiden ? — Engversehlungne !— Grau? 

Schmerzen! — Série fatale!... Ces deux 

points négatifs d'interrogation et d'excla

mation, paraissant alternativement, l'un 

opposé à l'autre, représentent néanmoins 

l e climax le plus positif. 

Ce qui est une des plus remar

quables caractéristiques de Z., c'est qu'il 

est véritable poète à tout moment et dans 

.toutes les circonstances de sa vie.*) Sa 

manière de voir le monde, toujours poé

tique par excellence, se montre aussi 

dans la charmante pièce suivante des 

Odes (p. 51.) (communiqué dans notre 

faible traduction en prose): 

A tous. 

Chacun — même 1« plus inférieur — est 

poète. S'il ne l'était pas, pourrait il entourer sa 

vie de rêveries et saurait-il supporter le poids de 

l'existence ? — 

Compagnons de nos rêveries, soyez les bien

venus tous ! Confrères de cette rie passagère, 

qui retomberez en poussière, allons, composons 

des poèmes, avant que la mort ne nous attire 

dans le caveau funèbre ! — 

* 

On trouve une grande analogie en

tre ces charactéristiques et les deux 

hymnes suivantes, aussi des oeuvres in

édites, que nous publions ici pour la pre

mière fois, grâce à l'amabilité de Mr. I. 

E. Wessely, qui publiera plus tard, tou

tes les oeuvres posthumes de notre poète. 

Voici la première hymne et son 

rhythme : 

•) Il pourrait satisfaire même Marmontel, 
disant dans ses Elements de Littératures" (T. 
III.) : „le rôle d'un poète lyrique dans l'ancienne 
Borne et dans toute l'Europe moderne n'a ja
mais été que celui d'un comédien ; chez les Grecs, 
au contraire, c'était une espèce de ministère 
public, religieux, politique ou moral" . . . Eh bien, 
Carlopago avec son coeur d'or est un Grec modem. 

w _ ! w — Ì ^ — ] — \ b 

v. • _ | <-/ _l l .y _ | V.V _ a 

. ^ L u l u - e 

_ | _ w w I - e 

Exan, evoe ! 

Abreist' ich mir das Bettlerkleid, 
Dat grati in Fetzen mich umhängen, 

Womit des Lebern finstrer Neid 
Seit Eindestagen höhnend mich umfangen. 

Mit der vollen Gewalt 
Menschlicher GÖitergestalt 

Will ich hinfort alt ein Geist, ein beherrschen
der, prangen ! 

Ihr schönsten Weiber, kommt heran, 
Umjauchzt, umtobt den Siegeswagen, 

Der, mit des Tigerpaars Gespann, 
Mich künftig soll, den Gottgebornen, tragen. 

In bakchantischem Chor 
Schwinget den Thyrsus empor, 

Wild in die Oymbel, die klirrende, sollet ihr 
schlagen ! 

Ich bin kein armer Erdgenoss, 
Der betteln mag um Liebeswonnen. 

Das Weib, das stark mein Arm umschloss, 
Muss freudig sich in meiner Liebe sonnen. 

Die Erwählte beglückt, 
Möge, mit Blumen, geschmückt, 

Preisen ihr Loot, von den Blicken de» Neides 
umsponnen ! 

Die höchsten Gaben der Natur, 
Sie sind, ich seh' es stolz, mein eigen. 

So möge denn, was trägt die Flur, 
Sich tief der Schönheit, tief dem Geist sieh 

neigen. 
Vor dem Doppelaltar 
Mäste die knieende Schaar, 

Betend im Dienste der waltenden Götter sich 
zeigen. 

Nur das allein macht wahrhaft gros», 
Was du Natur, uns hast gegeben. 
Des Beichtums und des Glanzes Loot, 

Dat reizt kein Âdlerherz, es zu erstreben. 
Nur die Schönheit besiegt, 
Mächtigen Fluges nur fliegt 

Siegend der Geist, den Gedanken des Him
melt erheben. 
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Zujauchze mir, Mänadenschaar, 
Der heil'gen Mutter Lieblingssohne ! 

Bekränzt, ihr Nymphen, euer Saar, 
Und kränzt den Sitz mit Epheu, drauf 

ich throne! 
Dem gebietenden Geist 
OöUliehe Ehren erweist, 

Schlingt um dat lächelnde Haupt die unsterb
liche Krone! 

Le genre de rhythme de l'autre hymne 
est sans doute le plus grandiose, malgré 
toute sa simplicité, ou plutôt légèreté: 

'-y _ j <_/ _ | w _ | w _ | v-> — a 

w _ i w _ | u - l u _ l u _[ w b 

I w _ « 

j w w — e 

_ w w _ ! — w w | — w b 

d 

w I V — ! ^ — d 

V - I V - I V - ! ^ _ | v _ | e 

.Ein síeíec Kampf. 

Oft hebt die Flut dea Jubels mich empor, 
Doch fossi mich rasch des Schmerzes Ebbe wieder. 

Sternhimmelan 
Wie auf luftigem Kahn 

Tragen mich hoch jauchzende Lieder. 
Da klagt ein Unkenchor 
Aus fernem Sumpf empor. 

E» ziehn beknechtend mich die Jammerklagen 
Nieder ins Tal, wo Friedhofkreuze ragen. 

Mir wiederstrebt's in innerster Natur, 
Zu unterwerfen mich der Erde Qualen ! 

Als freier Geist, 
Den nach oben es reiset, 

Werf ich hinab leuchtende Straten. 
Hell blickt in ihrem Schein 
Der Leichensteine Heihn, 

Und Blumen bluhn hervor am Grabesrande — 
Trage der Tod duftreiche Lenzgewande! 

Zwar hüllen Schatten bald, was ich erhellt. 
Ei kämpft die Nacht mit meinem Lebenstage. 

Doch stets, besiegt, 
In die Höhe mir fliegt 

Wieder der Geist, fliehend die Klage. 
Wie dumpf das Grab auch spricht, 
Ich schweig und raste nicht. 

Ich kann dem Tod das letzte Wort nicht gönnen. 
Morden mich wird er, nicht ermüden können ! 

Ecoutez ces deux choriambes isolés 
à la tête de la cinquième et d e l à der
nière ligne ! . . . Cet accent pathétique 
trouve son meilleure commentaire dans 
l'autorité citée : Minckwitz donne la ca
ractéristique suivante du choriambe : „.... 
er fliegt aufwärts, wie eine emporschies-
sende Rakete, welche in den Lüften sich 
entzündet und nachdem sie ihre Kraft 
im Steigen entfaltet, verzehrt u. den für 
sie erreichbaren höchsten Punkt erreicht 
hat, auf der anderen Seite niedersinkt, 
oftmals unter silberhellen Gedanken-
flämmchen dem Boden sich nähernd etc." 
(Lehrbuch der rhythm. Malerei (§. 46,) 
. . . . Il serait dommage d'ajouter un 
seul mot à l'explication de Minckwitz. 

Qu'on nous permette de finir sur Z. avec 
une petite reminiscence personelle: Mr. 
Wessely nous écrivait en Mars 1877 
dans une lettre datée de Leipzig: „.... 
Ziegler a encore une fois demandé de 
vos nouvelles. Il vous pourrait fournir un 
article.*) Je vous dirai aussi sur quoi,, 
même si vous en êtes étonné. C'est une 
chose intéressante, connue de peu de 
personnes. C'est à dire: comment fut 
influencé le style lyrique de Freiligrath 
par V. Hugo ; et même, comment il l'avait 
imité ! Z. m'en a fait part, il y a une 
quinzaine d'années . . . — 

Quelques semaines après le poète 
mourut sans avoir pu nous écrire; nous**) 
laissant, selon ses beaux vers: 

Und zerstört mich der Tod, dann empfange 
mein Herz, 

Das verwesend nooh goldener Staub ist ! 
son coeur en „poussiere d'or." 

*) Pour le Journal de Littérature comparée-
**) V. Hermann Rollett „Carlopago" dans 

la „Presse" (Vienne) 1877. Nr. 154. (7. Juin.; 
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Melléklet az „Összehasonl. Irodalomtört. Lapok XXX. számához. 

KRITISCHE BEMERKUNGEN ZUR 
DEUTSCHEN ÜBERSETZUNGSKUNST 

HEBST ZWÖLF H0KAZI8CHEN ODEN IN DEUTSCHER 
XACHDICHTUKG. 

(ächltiss.) 

Ja, so cultivirt ist dieses carmen 
amoebeiim worden, dass sich ein ganzes 
Bändchen Übersetzungen desselben sam
meln Heise, u. z. schon allein von älte
ren. (Die älteste rührt von Weckherlin, 
geb. 1584, her). In der Kosenheynsehen 
Zusammenstellung linden sich über ein 
Duzend. Ich teile von einigen derselben je 
die erste und letzte Stropbe mit. 
Hagedorn : 
(Er.) Als noch dein Mund um meine Lippen scherzte, 

Als nur mein Arm den weissen Hals umfing, 
Da schien es mir, wann ich dich zärtlich 

herzte, 
Dass mich an Glück kein Sophi überging. 

(Sie.) Mir strahlt kein Stern so schön als Selims 
Blicke, 

Und du bist wild, so wie das schwarze Meer; 
Und doch ist mir, wenn ieh nur dich beglücke 
Das Leben süss und auch der Tod nicht schwer. 

Blum (1798.) 
(Er.) So lang ich Allen vor in deiner Liebe ging 

Und deinen weissen Hals kein anderer umfing, 
War mir an Wonne nicht in seinem Reich 
Der Perser König gleich. 

(Sie.) Zwar ist am Himmel nicht ein Stern so 
schön als er 

Und wütender b ist du, als das ergrimmte Meer: 
Doch würde mir mit dir das Leben nicht 

gereun 
Und sterben Wonne sein. 

Beckers Erholungen : 
(Er.) So lange mich noch deine Gunst beglückte, 

Und keinen ausser mir, und mich, nur mich 
In deinem Arm der Liebe Kuss entzückte. 
Schien kein Monarch mir glücklicher als ieh! 

(Sie.) Zwar jenem wird kein Jüngling vorgewogen, 
Und du entflohst aus Wankelmut vor mir; 
Auch bist du brausender als Meoreswogen: 
Doch lebt' ich gern und stürbe gern mit dir. 
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Weisse : 
(Er.) Als ausser mir kein mächt'ger Jüngling dich, 

Der ich dir Alles war, mit brünst'gem Arra 
umschloss : 

Da schien mir so beglückt und gross 
Der- Perser König nicht, wie ich. 

(Sie.) Glänzt er mir gleich schön wie der schön
ste Stern 

Und du wankst wie ein Rohr, stürmst wild 
und wilder noch 

Als Meer im Sturm, so lebt' ich doch 
Mit dir und stürb' auch mit dir gern. 

Fr. Kind (1808.) 
(Die erste Strophe lasse ich, als un

leidlich modernisiert, weg — es kommt 
eine „ Nanni" und ein „Herr Baron" 
darin vor !) 
Leicht wie der Kork, Champagnerschaum ent

flogen, 
Und häm'scher bist du, als die falschen Wogen; 
Wol schön ist Heinrich, wie des Morgens Sterne— 
Doch mit dir leb' ieh, mit dir sterb' ich gerne I 

Kannegiesser : 
Horaz. So lange du mir hold geblickt, 

Gewaltiger mit Liebeshuldigungen 
Kein Mann den Marmorhals umschlungen: 
Fühlt' ich ob Susas Pürsten mich beglückt. 

Lydia. So lange mich dein Auge sah, 
Nach Chloe nicht, nach Lydia nur blickte : 
War Lydia die ruhmgeschmückte, 
Fühlt' ich mich hoch ob Romas Ilia. 

Horaz. Ich bin an Chloe nun gebannt, 
Ihr Lied, ihr Lautenspiel ist meine Freude, 
Für die den Tod ich mutig leide, 
Verschont ihr Leben noch des Schicksals Hand. 

Lydia. Ich muss den heissen Wechselbrand 
Des Kaiais aus Thurium nun weisen, 
Für den zwei Tod' ich wollte leiden, 
Verschont den Jüngling noch des Schicksals 

Hand. 
Horaz. Wie, wenn sich neut die alte Lieb', 

In Demantjoche zwingend, was sich flöhe? 
Verjag' ich dann die blonde Chloe, 
Und harre Lydias, die ich vertrieb ? 

Lydia. Ist er gleich schöner als ein Stern, 
Du leichter als ein Kork und zomgemuter 
Als wilde Meerflut: dennoch, Guter, 
Mit dir nur mag ich leben, sterb' ieh^gern. 
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H. K. F. Wolf: 
(Erlte Strophe.) 

Als ich noch lieb dir war und aus dem Schwarme 
Der Jünglinge begünstigt, ach, nur ich 
Um deinen Liliennacken schlang die Arme : 
Da pries wie Persias Schah ich selig mich. 

(Letzte Strophe.) 
Wenn ihm auch Sternenglanz an Schönheit weichet 
Du leicht wie Kork bist und dein Wesen schier 
Dem Biaus des Adrianermeeres gleichet, 
Doch lebt' ich lieber, stürb' — o gern — mit dir! 

Endlich aus den „metrischen Ver
suchen eines Berliner Primaners"- (Zeit
schrift f. Gymnasialwesen, Berlin, 1863, 
S. 621 fg.) : 

(Erste Strophe ) 
So lang du mich liebtest, so lang ein Mann, 
Der mit buhlender Kunst dein Herz gewann. 
Den glänzenden Nacken dir nimmer umschloss, 
Da glaubt' ich mein Glück, ach, unendlich gross, 

Nicht grösser des persischen Königs. 
(Letzte Strophe.) 

Zwar er ist schöner als Steinenglanz, 
Du wankelmütig wie Wogentanz, 
Treulos wie das Meer, das Italien umbraust, 
Doch bleib' ich mit Freuden, so du mir traust, 

Bei dir im Leben, im Tode. 
Aus dieser Zusammenfassung nach

dichtender Übersetzungsweisen erhellt im
mer und immer wieder die leuchtende 
ewige Schönheit des poetischen Original
gedankens. Man ersieht aus ihnen aber 
auch, wie schwierig es überhaupt ist, ad
äquat zu übersetzen, wie complicirt, d. 
h. füllereich das Wesen des Schönen ist ! 
Alle diese Übersetzungen zusammen — 
meine beiden nicht ausgenommen — er
gänzen sich nach meinem Bedünken erst 
zur compacten Schönheitsfülle des Ori
ginals: in der einen ist dieses in, der an
dern jenes schöner. Erhellt also so einer
seits die Schwierigkeit einer wahrhaft dem 
Original genugtuenden Übersetzung, so 
muss sich andererseits auch die LTner-
schöpflichkeit, die Unendlichkeit des Schö
nen daran bewähren, sonst könnten nicht 

immer und immer wieder neue Wendun
gen der Wiedergabe auftauchen, die, bei 
allem Gefallen an ihnen, doch immer 
noch nicht befriedigen, deren man nie 
satt wird. — Die Aufführung der Strodt-
maun'sehen, Ludwigschen und Binder-
schen Übersetzungen dieser Ode will ich 
mir erlassen, nicht etwa weil mir die 
Verse Platens vorschwebten : 

„Gern hätt' ich manches wörtlich auch aus. ihnen 
nachgewiesen, 

Doch ihre Verse sind zu schlecht, sie passen 
nicht zu diesen—" 

sondern weil sie im Wesentlichen doch 
nicht über Voss hinausgelangt sind. Wir 
müssen also sie gegen die voranstellenden, 
zum Teil so alten Übersetzungen, trotz 
ihrer grossen Priitensioneu. als Rück
schritte bezeichnen. 
Zu I I I . 1 3 

Mit der Übersetzung dieser Ode, ganz 
unbedingt eines künstlerischen Meister
stückes des Horaz, bin ich sehr unzu
frieden, um so unzufriedener, als ich fühle 
dass dieselbe in ebenbürtiger, wahrhaft 
gelungener Übersetzung überaus reizend 
lauten müsste. Hier folgen daher aus an
derem Grunde verschiedene Übersetzun
gen zur Vergleichung : willig lasse ich 
auch Vorgängern ihr Recht widerfahren, 
wo ich sie nicht erreicht haben sollte. 
Rammler : 
O Bandusiens Quell, glänzender als Krystall, 
Werth des süssesten Weins, festlicher Kränze 

werth, 
Dein sei morgen ein Böcklein, 

Dessen Stirne schon Hörner keimt. 
Das schon Kämpfe beschliesst, rüstige Kämpfe mit 
Nebenbuhlern : umsonst, weil der mutwilligen 

Heerde Liebling mit Blut dir soll 
Deine Wellen bepurpurn. 

Dich trifft Sirius nicht, ob er verderbliche 
Flammen sprüht; du reichst Kühlung u. Labsal dar 

Dem ermüdeten Stiere 
Und dem schwärmenden Wollenvieh. 
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Auch dein Name wird gross unter den Quellen sein: 
Denn ich singe den Hain u. den beschatteten 

Hohlen Felsen, aus welchem 
Dein sanft murmelndes Wasser springt. 

Bei Rosenheyn („Weihmanns Poesie 
der Niedersachsen," 1726) : 
Bandusiens belebte Quelle 
Die durch den Schein der klaren Wasserfälle 
Den schimmernden Krystall besiegt : 

Es soll, ein Fest dir anzustiften. 
Ein junger Bock, die Zier der mut'gen (?) Triften, 
Bekränzt, dein morgend Opfer sein. 
Drum zeigt auf Lieb' u. Kampf, ihn zu erhitzen, 
Die Stirn umsonst der Hörner Spitzen, 
Denn deiner Flut muss doch sein Blut sich weihn. 
Wann Sirius mit schwülem Brennen,' 
Dass Mensch u. Vieh kaum schmachtend dauren 

können, 
Der Anger grünen Schmuck versengt : 
So bleibst du kalt, und pflegst den Stier zu laben 
Den Joch und Pflug erhitzet habeD, 
Weil um u. um das Vieh sich zu dir drängt. 
Besingt mein Lied dereinst die Eichen, 
Die um den Kreis der hohlen Felsen reichen, 
Woraus dein Wasser murmelnd bricht : 
So soll dein Lob bis an die Sterne dringen, 
Und auch von dir mit Ruhm erklingen. 
Was itzt die Welt von edlen Brunnen spricht. 
Friedrich Jakob : 
O Bandusias Quell, heller als helles Glas, 
Immer duftenden Wein,Blumen, auch Kränze weTt, 

Morgen fallt dir ein Böcklein, 
Dem vom sprossenden Horn die Stirn 

Anschwillt, und es zum Kampf reizet u. Liebeslust, 
Doch umsonst: denn es soll dir mit dem roten Blut 

Dunkel färben den kühlen Bach, 
Er, der munteren Heerde Sohn. 

Du verwehrest dem pestflammenden Hundsgestim 
Dir zu nahen und kühlst freundlich die matt am 

Pflug, 
Heimwärts kehrenden Stiere, 

Kühlst die Heerden am Waldgebirg. 
Als gefeierten Quell priesen sie einst auch dich, 
Dem mit dunkelem Laub Eichen den Fels umziehn 

Aus dess Grotte geschwätzig 
Ab zum Tale dein Bach sich schwingt. 

Foss : 
O Bandusiaquell, blinkender als Krystall, 
Wert balsamisches Weins unter dem Blumenkranz! 

Dir wird morgen ein Böcklein, 
Dem die Stirne von Hörnchen keimt, 

Und schon bräutliche Lust, tapfere Kämpfe schon 
Vorbestimmet; umsonst! färben mit rotem Blut' 

Soll die kühlenden Bäche 
Dir der üppigen Heerde Spross. 

Dich weiss Siriusglut, ob sie in Flammen tobt, 
Nicht zutreffen; du hauchst labende Frischungen 

Hold dem lässigen Pflugstiei, 
Hold dem schwärmenden Wollenvieb. 

Auch du mehrest hinfort edeler Quellen Zahl; 
Denn ich singe die Steineiche der Felsenkluft, 

Wo aus hoher Umschattung 
Dein redseliger Sprudel hüpft. 

Kannegiesser : 
Bandusiens Quell, du krystallene Flut, 
Dir will ich opfern süssen Wein, 
Mit Blumen will ich dich besstreun, 
Dir weihn eines Böekleins jugendlich Blut; 
Schon ruft ihn zur Lieb' der freudige 'Mut, 
Die Stime keimt ihm schon, doch ach, 
Bald färbt er dich, o kühleT Baeh, 
Der fröhliche Sprössling der Heerde mit Blut. 
Dir naht nicht des schrecklichen Hundsterns Wut 
Du labst die weitzerstreute Heerd' 
Und arbeitmüden Stieren wehrt 
Dein kühlend Gewässer des Mittags Glut. 
Nun bist du geadelt, Bandusiens Flut, 
Denn ich pries dich, wie in die Luft 
Die Eich' entsteigt der Felseukluft, 
Der rieselnd enthüpft die geschwätzige Flut. 
Gustav Ludwig: 
O Bandusias Quell, lauterer als Krystall, 
Wert des süssesten, mit Blumen bekränzten Weins 

Dein wird morgen ein Böcklein, 
Dessen Stirne von Hörnchen frisch 

Sprossend, Kämpfe bereits sinnet u. Liebeslust-
Doch umsonst, denn es soll färben mit seinem Blut 

Bot dein kaltes Gewässer 
Bald der schäckernden Heerde Sohn. 

Dich wagt Sirius heissbrennende Stunde (!) nicht 
Anzurühren, du beutst kühlenden Labetrunk 

Pflugermatteten Stieren 
Und der schweifenden Lämmerschar. 

Du wirst auch in der Zahl rühmlicher Quellen sein, 
Wenn die Eiche, die sich über den Felsen wölbt 

Ich besinge, daraus dein 
Vielgeschwätziger Sprudel hüpft. 

Zu I I I . 3 0 . 
Gymnasiallehrer Bunge (a. a. 0.) 

übersetzt : 
Dauerhafter als Erz, höh'r als ägyptischer 
Königsbau sieh erhebt, stellt' ich ein Denkmal auf, 

42* 
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Das nicht ßegen, hinweg nagend, noch ungestüm 
Tilgen könnte der Nord noch die unendliche 
Reihenfolge der Jahr' und die Gewalt der Zeit. 

U. s. w. u. s. w. 
Nach diesem Pröbchen wird man 

von solcher „wortgetreuen Nachdichtung" 
wohl genug haben ! 

Leipzig. Ig. Em. Wesstly. 

CORRESPONDANCE. 
Izland. Magyar szótárt azonnal küldtünk. — 

Wien & Bordeaux. Dr. K. Unser Blatt scheint 
Ihnen „etwas zu klein", um einer so „grossen Auf
gabe" genügen zu können. Wollen Sie uns doch 
gef. belehren : au/wie viel Meter Papiers Sie diese 
„grosse Aufgabe" schätzen?... Wir unsererseits sind 
stets der Meinung gewesen, dass zwischen gross 
und grow ein grosser Unterschied sei und dass 
manches Litteraturblatt auch als recht „grosses" 
noch viel zu klein ist. Als eines der Haupthinder-
dernisse gedeihlicher u. geschmackvoller Liltera-
turentwickelung will uns u.a. geradezu die erschreck
liche Voluminosität der heutigen Litteralurblätter 
bedünken. Es scheint, als ob hierin ein Blatt dem 
anderen es zuvortun wolle. (Man sehe namentlich 
die grossen engl. Wochenschriften.) Goethes Wort: 
„Wer vieles bringt etc." ivird missverslanden. Denn 
Goethe meint nicht Vieles — multa; sondern Vie
les = multum. Auswahl der Auswahl! 
Knapp es te Darstellung! Diese beiden 
gehören zu unseren wichtigsten formalen Gesichts
punkten. Ein Band von ca. 10—15 Bogen ist doch 
grade genug für ein Semester. Die Alten, unsere 
ewigen Muster, lejleissigten sich der Kürze. Seit 
man jedoch stenographiert, ja sogar telephonisch 
spricht etc., überdiess in den hundertelei lexical. 
Hilfsmitteln, (wie z. B. in der deutschen Litt, die 
classischen Sander'sehen,) die bequemsten litterar. 
Werkzeuge besitzt, wird viel zu viel, weil viel zu 
leicht produziert. Bierin scheint uns eine wesenll. 
Gefahr für unsere europ. Litteraturen zu liegen, 
wie unsere heutige meistenteils nur ins Kraut schies-
tend europäische Lilteraturzeitungslitteratur in der 
Tat bereits augenscheinlich zeigt. — „Die buchern 
must man auch wenigem, vnd erlessen die besten; 
dan vil bucher machen r.it gelerei, vil lessen auch nit; 
»sondern gut Ding u. offt lessenn, wie wenig 
»ein ist, das machet gelerei in der Schrifft vnd 
frum dartzu." (Luther An d. christl. Adel) 
Übrigens warten wir nur günstigere Zeitläufte 
ab, um unsere mitunter (w. u. Schreïbpapierformati) 
viel zu enge Behausungmit einem Anbau für noch 
mehr Gäste zu versehen. Chi va piano, va sano. 

Franki, a. M. Herrn Dr. V. Die hohe Aus
zeichnung, welche Ihr illustres Hochstift zugleich 
unserer Redaction als solcher zu Teil werden 
liess,*) klingt uns wie ein edler, werter Zuruf den 
steilen, schwierigen Pfad weiter hinaufzuklim-
men, den wir ohne die bei Zeitungsunteruehmen 
sonst üblichen, meist veralteten techniseh-admi-
nistr. u. dgl. Aeusserliehkeiten, überdiess in unpo
pulärster u, der grossen Masse bizzarst erscheinen
der Form, vor l ' / 2 Jahren zu betreten gewagt ha
ben ; und auch heute zwar nur noch als beschei
dene Anfänger, aber fest behaupten. Gerade 
weil diese Festigkeit nur auf den idealen Grund 
sich bezieht, auf welchen wir ausschliesslich ge
baut haben, so sind wir in der Lage, von jedem 
noch so widrigen äuss. Faktor leicht abzusehen 
u. alle Verkennuug u.andere Opfer mit Freuden zu 
ertragon ; zumal wenn solche Ermunterung uns 
zur Seite steht, wie die Ihrige. Herzl. Dank. 

— Corrigenda. Dass es uns S. 500 mit der 
AVg. Zeit. u. Dr. Sepp recht sonderbar ergangen 
ist, haben wohl unsere deutschen Leser aus einer 
Aprilnummer d Leipz. „III. Zeit." entnommen, welche 
die Abbildung jenes Steines bringt, wo der ahd. 
Text des Wessobr. Gebets in den aus dem XVI Jh. (von 
A. Dürer) herrührenden Typen verewigt ist. (Die 
Allg. Zeit, hatte in jenem Bericht die „gotische" 
Schrift besonders hervorgehoben.) 

Unsere g. Mitarbeiter, deren Zuschriften 
noch unerledigt, bez. unbeantwortet sind, mögen 
fr. Nachsicht üben, da das Augenübel des einen 
Rédacteurs leidige Verzögerungen verschuldet, wäh
rend der geringe Umfang des Blattes und die 
Rücksicht auf die Variatio quae delectai in ewige 
Coliinon gerät mit den besten Absichten raschesten 
Abdi ucks. — 

Mai (XXX.) számunkkal befejezzük III. kö
tetünket, mely a 10 iv minimum helyett 141

/'i ivre 
terjed a mellékletekkel együtt. A beleszámított czim-
lapot és tartalomjegyzéket a IV. kötetünk első szá
mával (június 15.) küldjük. 

Az „Ö. I. L." megjelen havonként 2-sz6r. 
Ára egész évxe 6 frt, félévre 3 frt o. é. Előfize
tési pénzeket az 0 . I. L. IV. kötetére legczél-
szeriibben 5 kros postautalványon küldhetni : 
„Az Ö. I. L." kiadóhivatalához Kolozsvárt, főtér, 
Tivoli. 

*) Unser Rédacteur S . Brassa i iòt j ü n g s t vom „Freien 
D e u t s c h e n H o c h s t i f t I n G o e t h e s V a t e r h a u s e " ziiui .Heie-
t e r " e rwähl t -worden. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ö. I . L . X X X . S Z . TAKTALMA. 
M e l U l . I I . Oszkár k i rá ly-szkáld köl teményei . Adalék az 
összehasonl í tó Lyrikához. COI 1. — Brassa i . Von dem Ver
gnügen, das uns schöne Werke e tc . Aus dem Magyar, 
übe r se t z t v. M. 607 1. — Hymnes e t Odes inédi t es de feu 
Charles Ziegler (Carlopago) 627 1.— I . B. Wesse ly . Kr i t . 
Bemerkungen zur deutschen Oberse tzungskuns t neost 12 
Oden des Horaz 633 1. — Correspondance 639 1. — % 
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