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NTIEF PIRAPHIIIESET ITERAIRES

AWEC INDICATION DES MORCEAUX DE CHAQUE AUTEUR

conlenus dails ce volume.

ARNDT, né en 1769 dans l'ile de Rugen; depuis 1818 professeur

d'histoire à l'université de Bonn. Poète patriotique. – Gedichte;

Lieder für Deutſche; Kriegslieder und Wehrlieder.

Des Deutſchen Vaterland, 315. – Der Kriegsgeſang, 317.

ARNIM, né en 1781 à Berlin. Il vivait à Heidelberg et à Berlin, et

mourut en 1831 à Wiepersdorf. C'est un des noms les plus

illustres de l'Ecole romantique. – ll publia avec Cl. Brentano:

Des Knaben Wunderhorn; Altdeutſche Lieder.

Troſt im Gebete, 335.

BLUMAUER, né en 1755 à Steyer, et morten 1798. Poète satirique

etpopulaire. – Virgil's Aeneis; Gedichte.

Lob des Eſels, 398. – Der Geizhals, 482.

BRACHMANN (Louise), née en 1777 à Rochlitz, et morte à Halle en

1822. Poètc et romancière. – Gedichte; Romantiſche Blüthen.

Columbus, 165.

BRENTANo, né 1777 à Francfort-sur-Mein. En 1818 il embrassa la

religion catholique, et mourut à Francſort en 1844. Poète dis

tingué de l'Ecole romantique.

Die Gottesmauer, 168. – Die luſtigen Muſikanten, 454.

BUERGER, né en 1748 à Wolmerswende dans le pays d'Halberstadt,

et mort en 1794. Il excellait dans la ballade. – Gedichte.

Der Kaiſer und der Abt, 42. – Der wilde Jäger, 48. – Le

nore, 55. – Das Blümchen Wunderhold, 229. – Troſt, 479.

CAsTELLI, né en 1781 à Vienne. – Hundert vierverſige Fabeln; Ge

dichte in niederöſtreichiſcher Mundart.

Die beiden Fenſterchen, 490.

CHAMIsso, né en 1781 auchâteau de Boncourt en Champagne;

quitte la France en 1790; ſait le tour du monde avec O. de Kotze

bue (1815-1818); mort à Berlin en 1838. – Gedichte.

Das Rieſenſpielzeug, 34. – Das Schloß Boncourt, 336. -

Nachhall, 456.

CLAUDIUs, né en 1740 dans le duché de Holstein; connu sous le



nom d'Asmus, le messager de Wandsbeck; mort à Hambourg

en 1815. Poète populaire.

Abendlied, 200. – An den Mond, 201. – Rheinweinlied, 203.

CoLLIN, né à Vienne en 1772, et morten 1811. – Regulus; Polyrena;

Wehrmannslieder; Gedichte.

Kaiſer Albrecht's Hund, 158.

CRAMER, né en 1724 en Saxe, et mort à Kiel en 1788. Poète de

l'école lyrique et religieuse de Klopstock.– Gedichte; Melanchton;

Geiſtliche Oden und Lieder.

Lob Gottes, 188.

EBERt (Egon), né à Prague en 1811. – Dichtungen; Wlaſta; Bretis

law und Jutta.

Schwerting, der Sachſenherzog, 157.

EicheNDon FF, né en 1788 à Lubowitz en Silésie; volontaire en

1813. Il wil actuellement à Berlin.

Nachklang, 344.

FREILIGRATH, né en 1810 à Detmold. Poète supérieur; traducteur

de V. Hugo et de Lamartine. – Gedichte.

Der Blumen Rache, 176. – Geſicht des Reiſenden, 178. –

Löwenritt, 180. –- Im Walde, 372.

FRoEHLIcH, né en 1796 à Bruggen Argovie; depuis 1835 profes

seur à Aarau. Fabuliste.

Lebensworte, 470.

GAUDY, né en 1810 à Francfort-sur-l'Oder. En 1833 il quitta le ser

vice militaire, et mourut à Berlin en 180. – Geſchichtliche Geſänge

der Polen (trad.); Kaiſerlieder; Lieder und Romanzen.

Lätitia, 365.

GELLERT, né en 1715 à Haynichen en Saxe, et morten 1769 à

Leipzig, professeur de philosophie. Poète populaire; fabuliste

distingué.–Fabeln; Moraliſche Gedichte, Geiſtliche Oden und Lieder.

Der Kukuk, 4.–Der Hund, 10. – Der Bauer und ſein Sohn,

12. – Preis des Schöpfers, 185.

G1TTERMANN, né en 1768 à Dimum en Frise; pasteur à Emden.

– Gedichte; Religiöſe Gedichte; Chriſtliche Lieder.

Die Wohnung des Glücks, 21.

GLEIM, né en 1719 dans les environs de Halle, et morten 1803 à

Halberstadt. Il contribua beaucoup à la renaissance et au déve

loppement de la poésie en Allemagne. – Fabeln; Preußiſche Kriegs

lieder.

Gottes Güte, 187. – Thätigkeit, 188.

GoerHE, né en 1769 à Francfort-sur-Mein; mort à Weimar en
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1832. Aprés avoir étudié à Leipzig et à Strasbourg, il se rend à

Wetzlar; entre en 1776 au service du grand-duc de Weimar et

y reste jusqu'à sa mort; voyage en Suisse et en 1talie (1779, 1786

–8); se lie intirnement avec Schilleren 1794, et domine le cercle

de Weimar. Génie universel, aussi supérieur en prose qu'en

poésie. – Gedichte; Weſt-Oſtlicher Divan; Reineke Fuchs; Hermann

und Dorothea; Achilleis; Iphigenie auf Tauris; Torquato Taſſo;

Fauſt; Prometheus.

Der Sänger, 101.–Der König in Thule, 103. – Der Fiſcher,

104. – Das Hufeiſen, 105. – Erlkönig, 107. – Der Zauber

lehrling, 108. – Der getreue Eckart, 111. – Der Todtentanz,

113.– Hochzeitlied, 115. – Der Gott und die Bajadere, 117.–

Zueignung der Gedichte, 232. – Geſang der Geiſter über den

Waſſern, 236. – Prometheus, 236. – Das Göttliche, 238. –

An den Mond, 239. – Das Veilchen, 20. – Frühzeitiger Früh

ling, 241. – Harfenſpieler, 242. – Dauer im Wechſel, 242. –

Gretchens Gebet, 244. – Mignon, 245. – Troſt in Thränen,

245. – Schäfers Klagelied, 27. – Siebente römiſche Elegie, 247

– Der Wandrer, 390. – Mahomet's Geſang, 396. – Epilog zu

Schiller's Glocke, 442. – Das Göttliche in uns, 479. – Die

Freude, 479. – Epigramme aus Venedig, 480. – Aus Hermann

und Dorothea, 509. – Aus Iphigenie auf Tauris, 539. – Aus

Fauſt, 541. – Aus Fauſt, 545.

ANAsTAsims GRUEN (Alexandre, comtc d'Auersperg, connu sous le

nom de), néen 1806 à Thurn-am-Hart en Carniole. Poète lyrique

supérieur; esprit ir dépendant. – Blätter der Liebe; Der letzte Ritter;

Schutt; Dichtungen; Spaziergänge eines Wiener Poeten.

Der letzte Dichter, 368. – Mannesthräne, 370, – Salon

ſcene, 473.

HAGEDonN, né en 1708 à Hambourg; mort en 1754. Imitateur

d'Horace et de Lafontaine.–Fabeln und Erzählungen; Oden und Lieder.

Der Fuchs ohne Schwanz, 4. - Johann, der Seifenſieder, 23.

HALLER, né à Berne en 1708, et mort dans sa ville natale en 1777.

Poète didactique. – Über den Urſprung des Übels; Die Alpen.

Aus den Alpen, 493.

HARN1sch, né en 1786 à Wilsnack dans le pays de Brandebourg;

il vit à Weissenfels.

Die Sprache, 462.

HAUG, né en 1761 à Niederstolzingen dans le Wurtemberg; mort

à Stuttgart en 1829. Epigrammatiste spirituel et ſécond. – Epi

grammatiſche Anthologie; Sinngedichte; Zweihundert Hyperbeln auf

Herrn Wahls ungeheure Naſe.

Epigramme, 488–9.

HEBEL, né en 1760 à Hausen près Bäle, et mort à Schwetzingen en
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1826, chef du clergéprotestant de Bade. Ecrivain et poète popu

laire. – Allemanniſche Gedichte.

Sommerlied, 295.

HEINE, né en 1799 à Dusseldorf; vit à Paris depuis 1830. – Ge

dichte; Buch der Lieder.

Seegeſpenſt, 173. – Wechſelſehnſucht, 365. – Sonnenunter

gang, 470. – Indifferenz, 491.

HERDER, néen 1744 à Mohrungen en Prusse; s'éléve par la puis

sance de son génie du rang oü la fortune 1'avait ſait naitre. Aprés

avoir élépendant peu de temps professeur à Goettingue, il estap

pelé en 1775 à Weimar oü il vit dans l'intimité de Wieland, de

Goethe et de Schiller; il y devient président du consistoire géné

ral en 1801, et meurten 1803. Poète, théologien, philosophe,

moraliste et critique; aussi distingué par son caractère que par

songénie. – Geſang an Cyrus (trad.); Oſterkantate; Über die Aſche

Königsbergs; Der Opferprieſter; Lieder der Liebe; Der Cid (trad.):

Legenden; Gedichte. -

Die Raupe und der Schmetterling, 5. – Die wiedergefundenen

Söhne, 39. – Das Saitenſpiel, 218. – Das Lied des Lebens,

220. – Das Lied vom Schmetterling, 221. – Das Flüchtigſte,

221. – Der Eistanz, 223. – Germanien, 224. – Das Kind der

Sorge, 384. – Die Kunſt, 386. – Am Meer bei Neapel, 387. –

Diſtichen, 478–9.

HoFFMANN (de Fallersleben), né à Fallersleben en 1798; profes

seur et bibliothécaire à l'université de Breslau; destitué en 1843.

Poète lyrique et philologue distingué. – Lieder und Romanzen:

Gedichte.

Garten der Kindheit, 363.

HoELDERLIN, né à Lauffen dans le Wurtemberg en 1770. Il fut

atteint d'une aliénation mentale en 1809, et mourut en 1843 à

Tubingue. – Gedichte.

Der Main, 318. – An die Parzen, 320. – An die Deutſchen,

320. – Heidelberg, 320.

HoELTY, né à Mariensee dans le royaume d'Hanovre en 1748; mort

en 1776. Poète lyrique et élégiaque de l'école du „Hainbund“ à la

quelle appartiennent également Bürger, Voss et Stolberg. –

Gedichte.

Lebenspflichten, 225. – Aufmunterung zur Freude, 226. –

Auf ein Landmädchen, 227.

IMMERMANN, né en 1796 à Magdebourg; mort à Dusseldorf en

1840. – Gedichte; Cardenio und Celinde; Tulifäntchen; Aleris.

Der Traum von der Flaſche, 152. – Die zertrümmerte Säule,

" 69.

JAkobi (Georges), frère du célèbre philosophe, né en 1740 à Dus
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seldorf, et mort à Fribourg dans le Brisgau en 1814. – Poetiſche

Verſuche; Romanzen aus dem Spaniſchen des Gongora.

Vergänglichkeit, 197. – Die Linde auf dem Kirchhofe, 198.

KAEsTNER, né à Leipzig en 1719, et mort en 1800, professeur des

sciences mathématiques et physiques à l'université de Goettingue.

–Sinngedichte und Einfälle.

An einen Virtuoſen, 476.

KERNER, néen 1786 à Ludwigsbourg; médecin à Weinsberg dans

Ie Wurtemberg. C'est avec Schwab et Uhland un des chefs de

l'Ecole de Souabe. – Dichterwald; Dichtungen.

Die vier wahnſinnigen Brüder, 146. – Kaiſer Rudolph's Ritt

zum Grabe, 148. – Die Rebe und die Tanne, 459.

KIND, né à Leipzig en 1768, et mort en 1843. – Tulpen; Gedichte;

Die Körnerseiche und die deutſchen Frauen; Der Freiſchütz.

Der Löwe, 161.

KLEIsT (Christian), né en 1715 en Poméranie. Blessé à la bataille

de Kunnersdorf en 1759, il mourut le lendemain a Francfort-sur

l'Oder. Ses contemporains le regardaient comme un des plus

grands poètes allemands; les modernes le jugent moins favora

blement. – Der Frühling; Oden.

Hymne, 183. – Irin, 375.

Klopstock, né à Quédlinbourg en 1724. Inspiré par la lecture du

Paradis perdu de Milton, il conçut à quinze ans le premierplan

de la Messiade quiparut de 1751–73. Il salua avec enthousiasme

Ia Révolution de 1789, et obtint les droits de citoyen français;

mais ily renonça à la vue des crimes qui vinrent l'ensanglanter.

En 1771, il se fixa à Hambourg oü il mouruten 1803. L'Allemagne

honore en Klopstock non seulement un de ses plus grands poètes,

mais encore le véritable père de sa poésie moderne–Der Meſſias;

Oden; Geiſtliche Lieder; Epigramme.

An Gott, 204. – Die Frühlingsfeier, 208. – Der Zürcherſee,

212. – Der Eislauf, 214. – Hermann und Thusnelda, 216. –

An Giſeke, 217.– Das Epigramm, 476.– Unſere Sprache, 476.

– Abbadona und Adramelech, 496.

KoERNER, né à Dresde en 1791. Il périt dans la guerre de 1813

à 1'äge de vingt-deux ans. Auteur de remarquables chants de

guerre; noble et beau caractère. – Zriny; Roſamunde; Der

Nachtwächter; Leier und Schwert; Vermiſchte Gedichte und Erzäh

lungen.

Harras, der kühne Springer, 120. – Die Eichen, 353. – Lü

Bow's wilde Jagd, 354. – Abſchied vom Leben, 356. – Gebet

während der Schlacht, 356.
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KosEGARTEN, né en 1758 dans le pays de Mecklembourg; morten

1818 à Greifswalde. – Gedichte; Romantiſche Dichtungen; Jukunde.

Arkona, 399.

LANG BEIN, né près de Dresde en 1751; mort à Berlin en 1835.

Poète populaire et quelquefois trivial. – Gedichte.

Der zerbrochene Teufel, 18. – Der Hirt von Oggersheim, 19.

LAvATER, né en 1741 à Zurich oü il mourut en 1801, à la suite

d'une blessure qu'il avait reçue d'un soldat français. Poète didac

tique et religieux. – Schweizerlieder; Ode an Gott; Chriſtliche Lie

der; Jeſus Meſſias.

Der Rheinfall bei Schaffhauſen, 383.

LEHNE, avocat à Mayence.

Antwort, 479.

LEHR, né à Hanau en 1782; bibliothécaire du roi de Wurtemberg.

Göthe und Schiller, 490.

LENAU (Nicolas Niembsch de Strehlenau, connu sous le nom de),

né en 1802 à Csatad en Hongrie; vit alternativement à Ischl et a

Vienne. – Gedichte; Fauſt; Savonarola.

Seemorgen, 367.

LEssING, né en 1729 à Kamenz dans la Haute-Lusace; mort a

Wolfenbuttel en 1781. ll commença de bonne heure à prendre

part aux combats littéraires qui agitaient alors l'Allemagne. De

puis 1776 bibliothécaire à Wolſenbuttel oü il resta jusqu'à sa

mort. C'est le plus grand critique allemand et un des fondatenrs

de la littérature moderne. – Sinngedichte; Lieder und Oden; Na

than der Weiſe.

Der Tod, 190. – Epigramme, 477–8. – Aus Nathan dem

Weiſen, 534.

Lichtwen, né à Wurtzen en Saxe en 1719; morten 1783 à Quéd

limbourg. Fabu!.see. – Vier Bucher Aeſopiſcher Fabeln.

Die Katzen und der Hausherr, 6.–Die ſeltſamen Menſchen, 7.

Lossius, né en 1753 à Erfurt; mort en 1817.

Der gute Reiche, 14.

MATTHIssoN, néen 1761 à Hohendodeleben près Magdebourg: mort

à Woerlitz en 1831 Poète lyrique et élégiaque.– Lieder; Gedichte.

Das Heimtv., 296. – Lebenslied, 297. – Abendlandſchaft,

298. – Elegiei: den Ruinen eines alten Bergſchloſſes, 299. –

Die Elfenkönigin, 302,

MATzERATH, né en 1815 à Linnich près Juliers; vità Cologne. –

Gedichte.

Die Mutter, 475 »
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Trº MicHAELIs, né à Zittau en 1746; mort en 1772. – Fabeln; Lieder

und Satiren; Einzelne Gedichte.

Die Biene und die Taube, 5.

MUELLER (Guillaume), né à Dessau en 1795. Volontaire en 1813

et 1814. Aprèsavoir voyagé en Italie et en Grèce (1817–9), ilde

vint professeur dans sa ville natale etymourut cn 1827. – Ge

dichte eines reiſenden Waldhorniſten; Lieder der Griechen; Miſſolunghi;

Egeria.

Est Est, 131. – Alexander Wpſilanti auf Munkacs, 134. –

Die letzten Griechen, 357. – Das Hünengrab, 465.

MUELLNER, néen 1774 à Langendorf, et mort en 1829 d'une attaque

d'apoplexie. Auteur dramatique célèbre: il introduisit avec Wer

ner un genre nouveau dans la tragédie allemande, le genre fata

listique (Schickſalstragödie). –Die Schuld; König Mngurd; Luſtſpiele.

Aus der Schuld, 577.

NEUFFER, né en 1769 à Stuttgart; mort à Ulm en 1839. – Ver

miſchte Gedichte; Lyriſche Gedichte; Dichtungen und Idyllen.

Der Todtenkopf im Walde, 314.

NEUMANN, né en 1781 à Berlin oü il vit encore.

Die Rieſen und die Zwerge, 33.

ARTHUR DE NoRosTERN (Erneste de Nostitz et Jaenkendorf, connu

sous le nom de), né en 1765 à See dans la Haute-Lusace, et mort

en 1836 à son bien d'Oppach. – Geſänge der Weisheit; Tugend

und Freude; Romanzen; Liederkreis für Freimaurer; Irene.

Unter der Linde, 310.

NovAlis (Fréd. de Hardenberg, dit), né en 1772 à Wiederstadt

dans le pays de Mansfeld; mort en 1801 à Weissenfels. Poète

lyrique de l'Ecole romantique. – Gedichte.

Weinlied, 322. – Bergmannslied, 323. – Sehnſucht nach dem

Tode, 325.

OEHLENscHLAEGER, né en 1770 à Friedrichsberg prés Copen

hague; voyage en Allemagne, en France et en Italie (1805–9.

1816); depuis 1829 professeur de littérature à Copenhague. Il

écrit à la fois en danoiseten allemand. – Baldur der Gute; Helge;

Palnatoke; Hakon Jarl; Axel und Walburg; Correggio; Aladdin; Erich

und Abel; Die Götter des Nordens.

Aus Correggio, 572. – Aus Correggio, 574.

OvERBEck, né en 1755 à Lubeck; mort comme sénateur dans sa

wille natale en 1821. – Lehrgedichte und Lieder.

Fiſcherlied, 256.

PFEFFEL, né à Colmar en 1736, et mort dans cette ville en 1809,
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président du consistoire. Il perdit la vue des 'äge devingt-et-un

ans. C'est un des meilleurs fabulistes allemands. – Fabeln; Poe

tiſche Verſuche.

Das Johanniswürmchen, 1. – Das Kameel und das Tram

pelthier, 1. – Der Rohrſpatz, der Gimpel und der Truthahn,

2. – Die Tabackspfeife, 27.

PFIzER (Gustave), né en 1807 à Stuttgart.

Der letzte Seufzer des Mauren, 150.–Dolce far niente, 371.

PLATEN (comte de), né à Ansbach en 1796; vivait alternativement

en Allemagne et en Italie; mort en 1835 à Syracuse. Poète dis

tingué. – Lieder und Romanzen; Balladen; Vermiſchte und Gelegen

heitsgedichte; Oden; Epigramme; Die Abaſſiden; Die verhängnißvolle

Gabel; Der Romantiſche Odipus.

Das Grab im Buſento, 170. – Der Pilgrim vor St. Juſt,

358. – Hymnus aus Sicilien, 359. – Venedig, 361. – Klage

lied Kaiſer Otto des Dritten, 361.–Schlußchor aus dem Roman

", tiſchen Odipus, 466. – An einen Theaterſchriftſteller, 490.

RoBERT, né en 1779 à Berlin; mort à Carlsruhe en 1832. – Ge

dichte; Kämpfe der Zeit.

Germania, 489.

RUEckERT, né en 1789 à Schweinfurt. En 1826 il fut nommé pro

fesseur des langues orientales à l'université d'Erlangen. Orienta

liste distingué. Ses productions poétiques parurent sous le nom
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ScHILLER, né en 1759 à Marbach dans le Wurtemberg; mort à



– xxxyij –
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Frédéric, avec Novalis et Tieck, l'un des fondateurs de l'Ecole

romantique en Allemagne. Poète, prosateur, critique, traducteur

(Dante, Shakspeare, Caldéron) et linguiste (sanscrit) également

supérieur. – Blumenſträuße italieniſcher, ſpaniſcher und portugieſiſcher

Poeſie; Poetiſche Werke.



– xxxviij –

Arion, 123. – Abendlied, 311.– In der Fremde, 313. – Der

Herameter, 446. – Das Sonett, 446. – Die Kunſt der Grie

dhen, 447.

ScHLEGEL (Frédéric), frère du précédent, né à Hanovre en 1772.

Depuis 1808 il vivait à Vienne oü il se signalait par sesproclama

tionscontre Napoléon. Après avoir éténommé, en 1815, conseiller
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Geduld, 472.

StoLBERG (Frédéric-Léopold, comte de), né en 1751 à Bramstaedt

dans le Holstein; se lie à Goettingue avec Bürger, Hoelty et Voss;

ambassadeur danois à Berlin en 1789. Sa conversion au catho

licisme (1800), et la tendance mystique qu'il montra dans ses der

nières années, lui attirèrent desanglantes attaques, etsurtout de la
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zu ſingen, 256.

STReckFUss, né à Géra en 1779; mort à Berlin en 1844. Traduc
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à Berlin en 1840. Poète élégiaque et didactique. – Urania; Ele
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Der weiße Hirſch, 15. – Der blinde König, 135. – Des Sän
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tagslied, 341. – Das Ständchen, 341. – Des Knaben Berglied,

342. –Die Kapelle, 343.–Freie Kunſt, 343. – Wanderung, 460.

UsTERI, né à Zurich en 1763; mort en 1827.

Rundgeſang, 309.
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Uz, né à Ansbach en 1720; mort dans sa Ville natale en 1796.

Poète didactique. – Lyriſche Gedichte.

Theodicee, 378.

Voss, néen 1751 à Sommersdorf dans le Grand-duché de Meck

lembourg; mort ä Heidelberg en 1826. Poète et traducteur distin
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Troſt am Grabe, 248. – Der ſiebenzigſte Geburtstag, 511,

WEIsse (Christian-Félix), né en 1726 à Annaberg en Saxe; mort
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Der Aufſchub, 382.

WERNER, né en 1768 à Koenigsberg. Aprés avoir chanté avec en

thousiasme Luther et la Réforme, il se fit catholique en 1810 et

mourut à Vienne en 1823, membre de l'ordre des Rédempto

ristes. Génie exalté et mystique. –Gedichte: Die Söhne des Thals;
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excite par sespremiers essais l'attention de Bodmer. Chargéen

1772 de l'éducation des princes de Weimar, il y passa les der

nières années de sa vie dans un loisir heureux et dans le com

merce des grands génies de l'époque; mort en 1813. L'auteur le

plus fécond et le plus goüté de son temps; le Voltaire allemand

comme le nominaieut ses contemporains. Poéte, prosateur et tra
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Hymne auf Gott, 191. – Hüon in Bagdad, 500.

WILLAMow, né en 1736 à Mohrungen en Prusse: mortà St. Péters

bourg en 1777, après une vie malheureuse. – Dithyramben; Dia

logiſche Fabeln.

Der Kettenhund und der Pudel, 3. – Der Hirſch und die

Mücke, 3.

ZEDLITz, né en 1790 à Johannesberg dans la Silésie autrichienne;

vit à Vienne, comme secrétaire privé du prince de Metternich.

Traducteur de Lord Byron. – Todtenkranze; Gedichte; Waldfräulein.

Die nächtliche Heerſchau, 171. – Die Dioscuren, 490. – Be

geiſterung 528.
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50.

Der Kaiſer und der Abt.

Ich will Euch erzählen ein Mährchen gar ſchnurrig.

Es war mal ein Kaiſer, der Kaiſer war kurrig;

Auch war mal ein Abt, ein gar ſtattlicher Herr:

Nur Schade, ſein Schäfer war klüger als er.

Dem Kaiſer wards ſauer in Hitz und in Kälte:

Oft ſchlief er bepanzert im Kriegesgezelte;
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Oft hatt' er kaum Waſſer zu Schwarzbrot und Wurſt;

Und öfter noch litt er gar Hunger und Durſt.

Das Pfäfflein das wußte ſich beſſer zu hegen

Und weidlich am Tiſch und im Bette zu pflegen :

Wie Vollmond glänzte ſein feiſtes Geſicht;

Drei Männer umſpannten den Schmeerbauch ihm nicht.

Drob ſuchte der Kaiſer am Pfäfflein oft Hader.

Einſt ritt er mit reiſigem Kriegesgeſchwader

In brennender Hitze des Sommers vorbei,

Das Pfäfflein ſpazierte vor ſeiner Abtei.

„Ha!“ dachte der Kaiſer, „zur glücklichen Stunde!“

Und grüßte das Pfäfflein mit höhniſchem Munde :

„Knecht Gottes, wie geht Dirs? Mir däucht wohl ganz recht,

Das Beten und Faſten bekomme nicht ſchlecht.

Doch däucht mir daneben, Euch plage viel Weile

Ihr dankt mir's wohl, wenn ich Euch Arbeit ertheile.

Man rühmet, Ihr wäret der pfiffigſte Mann;

Ihr hörtet das Gräschen faſt wachſen, ſagt man.

So geb' ich denn Euren zwei tüchtigen Backen

Zum Kurzweil drei artige Nüſſe zu knacken,

Drei Monden von nun an beſtimm ich zur Zeit:

Dann will ich auf dieſe drei Fragen Beſcheid.

Zum erſten : wenn hoch ich im fürſtlichen Rathe

Zu Throne mich zeige im Kaiſer-Ornate,

Dann ſollt Ihr mir ſagen, ein treuer Wardein,

Wie viel ich wohl werth bis zum Heller mag ſein.

Zum zweiten ſollt Ihr mir berechnen und ſagen

Wie bald ich zu Roſſe die Welt mag umjagen:

Um keine Minute zu wenig und viel!

Ich weiß, der Beſcheid darauf iſt Euch nur Spiel.
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Zum dritten noch ſollſt Du, o Preis der Prälaten,

Aufs Härchen mir meine Gedanken errathen;

Die will ich dann treulich bekennen; allein

Es ſoll auch kein Titelchen Wahres dran ſein.

Und könnt Ihr mir dieſe drei Fragen nicht löſen,

So ſeid Ihr die längſte Zeit Abt hier geweſen;

So laſſ ich Euch führen zu Eſel durch's Land,

Verkehrt, ſtatt des Zaumes den Schwanz in der Hand.

Drauf trabte der Kaiſer mit Lachen von hinnen,

Das Pfäfflein zerriß und zerſpliß ſich mit Sinnen,

Kein armer Verbrecher fühlt mehr Schwulität,

Der vor hochnothpeinlichem Halsgericht ſteht.

Er ſchickte nach ein, zwei, drei, vier Un'verſtäten;

Er fragte bei ein, zwei, drei, vier Facultäten;

Er zahlte Gebühren und Sportuln vollauf:

Doch löſte kein Doktor die Fragen ihm auf.

Schnell wuchſen bei herzlichem Zagen und Pochen

Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen,

Die Wochen zu Monden; ſchon kam der Termin:

Ihm wards vor den Augen bald gelb und bald grün.

Nun ſucht er, ein bleicher, hohlwangiger Werther,

In Wäldern und Feldern die einſamſten Orter.

Da traf ihn auf ſelten betretener Bahn,

Hans Bendir, ſein Schäfer, am Felſenhang an.

„Herr Abt, ſprachHansBendir, was mögt Ihr Euch grämen?

Ihrſchwindet ja wahrlich dahin wie ein Schemen,

Maria und Joſeph! wie hotzelt Ihr ein!

Mein Sirchen, es muß Euch was angethan ſein.“

„Ach, guter Hans Bendir, ſo muß ſich's wohl ſchicken:

Der Kaiſer will gern mir am Zeuge was flicken,
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Und hat mir drei Nüß' auf die Zähne gepackt,

Die ſchwerlich Beelzebub ſelber wohl knackt.

Zum erſten: wann hocher im fürſtlichen Rathe,

Zu Throne ſich zeiget im Kaiſer-Ornate,

Dann ſoll ich ihm ſagen, ein treuer Wardein,

Wie viel er wohl werth bis zum Heller mag ſein.

Zum zweiten ſoll ich ihm berechnen und ſagen,

Wie bald er zu Roſſe die Welt mag umjagen:

Um keine Minute zu wenig und viel!

Er meint, der Beſcheid darauf wäre nur Spiel

Zum dritten, ich ärmſter von allen Prälaten,

Soll ich ihm gar ſeine Gedanken errathen:

Die will er mir treulich bekennen; allein

Es ſoll auch kein Titelchen Wahres dran ſein.

Und kann ich ihm dieſe drei Fragen nicht löſen,

So bin ich die längſte Zeit Abt hier geweſen;

So läßt er mich führen zu Eſel durchs Land,

Verkehrt, ſtatt des Zaumes den Schwanz in der Hand.“

„Nichts weiter?“ erwiedert Hans Bendix mit Lachen;

„Herr, gebt Euch zufrieden! Das will ich ſchon machen.

Nur borgt mir Eu'r Käppchen, Eu'r Kreuzchen und Kleid,

So will ich ſchon geben den rechten Beſcheid.

Verſteh' ich gleich nichts von lateiniſchen Brocken,

So weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken.

Was Ihr Euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt,

Das hab ich von meiner Frau Mutter geerbt.“

Da ſprang wie ein Böcklein der Abt vor Behagen.

Mit Käppchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen

Ward ſtattlich Hans Bendix zum Abte geſchmückt,

Und hurtig zum Kaiſer nach Hofe geſchickt.
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Hier thronte der Kaiſer im fürſtlichen Rathe,

Hoch prangt er mit Zepter und Kron' im Ornate :

„Nun ſagt mir, Herr Abt, als ein treuer Wardein,

Wie viel ich wohl werth bis zum Heller mag ſein.“

„Für dreißig Reichsgulden ward Chriſtus verſchachert:

Drum gäb' ich, ſo ſehr Ihr auch pochet und prachert,

Für Euch keinen Deut mehr als zwanzig und neun :

Denn Einen müßt Ihr doch wohl minder werth ſein.“

„Hum,“ ſagte der Kaiſer, „der Grund läßt ſich hören,

Und mag den durchlauchtigſten Stolz wohl bekehren:

Nie hätt' ich, bei meiner hochfürſtlichen Ehr'!

Geglaubet, daß ſo ſpottwohlfeil ich wär'!

Nun aber ſollſt Du mir berechnen und ſagen,

Wie bald ich zu Roſſe die Welt mag umjagen:

Um keine Minute zu wenig und viel!

Iſt Dir der Beſcheid darauf auch nur ein Spiel?“

„Herr, wenn mit der Sonn' Ihr früh ſattelt und reitet,

Und ſtets ſie in einerlei Tempo begleitet,

So ſetz' ich mein Kreuz und mein Käppchen daran,

In zweimal zwölf Stunden iſt alles gethan.“

„Ha,“ lachte der Kaiſer, „vortrefflicher Haber!

Ihr füttert die Pferde mit Wenn und mit Aber.

Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht,

Hat ſicher aus Häckerling Gold ſchon gemacht.

Nun aber zum dritten, und nimm Dich zuſammen!

Sonſt muß ich Dich dennoch zum Eſel verdammen.

Was denk ich, das falſch iſt? das bringe heraus!

Nur bleib mir mit Wenn und mit Aber zu Haus!“

„Ihr denket, ich ſei der Herr Abt von Sanct-Gallen.“

„Ganz recht ! und das kann von der Wahrheit nicht fallen.“
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„Sein Diener, Herr Kaiſer! Euch trüget Eur Sinn:

Denn wißt, daß ich Bendix ſein Schäfer nur bin!“

„Was Henker! Du biſt nicht der Abt von Sanct-Gallen?“

Rief hurtig, als wär’ er vom Himmel gefallen,

Der Kaiſer mit frohem Erſtaunen darein;

Wohlan denn, ſo ſollſt Du von nun an es ſein!

Ich will Dich belehnen mit Ring und mit Stabe!

Dein Vorfahr beſteige den Eſel und trabe,

Und lerne fortan quid juris verſtehn!

Und wenn man will ernten, ſo muß man auch ſän.“

„Mit Gunſten, Herr Kaiſer! das laßt nur hübſch bleiben:

Ich kann ja nicht leſen, noch rechnen und ſchreiben;

Auch weiß ich kein ſterbendes Wörtchen Latein:

Was Hänschen verſäumet, holt Hans nicht mehr ein!“

„Ach, guter Hans Bendir, das iſt ja recht Schade!

Erbitte Dir demnach ein andere Gnade !

Sehr hat mich ergetzet Dein luſtiger Schwank:

Drum ſoll Dich auch wieder ergetzen mein Dank.“

„Herr Kaiſer, groß hab' ich ſo eben nicht nöthig:

. Doch ſeid Ihr im Ernſt mir zu Gnaden erböthig,

So will ich mir bitten zum ehrlichen Lohn,

Für meinen hochwürdigen Herrn Pardon.“

„Ha, bravo! Du trägſt, wie ich merke, Geſelle,

Das Herz wie den Kopf auf der richtigſten Stelle,

Drum ſei der Pardon ihm in Gnaden gewährt,

Und obenein Dir ein Panis-Brief beſchert:

„Wir laſſen dem Abt von Sanct-Gallen entbieten,

Hans Bendix ſoll ihm nicht die Schafe mehr hüten;

Der Abt ſoll ſein pflegen nach unſerm Gebot,

Umſonſt bis an ſeinen ſanftſeligen Tod.“

- Bürger.
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5.

Der wilde Jäger.

Der Wild- und Rheingraf ſtieß in's Horn!

„Halloh, halloh, zu Fuß und Roß!“

Sein Hengſt erhob ſich wiehernd vorn;

Laut raſſelnd ſtürzt ihm nach der Troß;

Laut klifft und klafft es, frei von Koppel,

Durch Korn und Dorn, durch Heid und Stoppel.

Vom Strahl der Sonntagsfrühe war

Des hohen Domes Kuppel blank.

Zum Hochamt rufte dumpf und klar,

Der Glocken ernſter Feierklang.

Fern tönten lieblich die Geſänge

Der andachtsvollen Chriſtenmenge.

Riſchraſch! quer über'n Kreuzweg ging's,

Mit Horridoh und Huſſaſa,

Sieh da! Sieh da! kam rechts und links

Ein Reiter hier, ein Reiter da!

Des Rechten Roß war Silbersblinken,

Ein feuerfarbner trug den Lnken.

Wer waren Reiter links und rechts?

Ich ahnd' es wohl, doch weiß ich's nicht,

Lichthehr erſchien der Reiter rechts,

Mit mildem Frühlingsangeſicht.

Graß, dunkelgelb der linke Ritter,

Schoß Blitz vom Aug', wie Ungewitter.

„Willkommen hier zur rechten Friſt

Willkommen zu der edlen Jagd!

Auf Erden und im Himmel iſt

Kein Spiel, das lieblicher behagt !“ –
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Er rief's, ſchlug laut ſich an die Hüfte,

Und ſchwang den Hut hoch in die Lüfte.

„Schlecht ſtimmet Deines Hornes Klang,“

Sprach der zur Rechten, ſanften Muths,

„Zu Feierglock und Chorgeſang.

Kehr um! Erjagſt Dir heut nichts Gut's.

Laß Dich den guten Engel warnen,

Und nicht vom Böſen Dich umgarnen!“

„Jagt zu, jagt zu, mein edler Herr!“

Fiel raſch der linke Ritter drein.

„Was Glockenklang? was Chorgeplärr?

Die Jagdluſt mag Euch baß erfreu'n :

Laßt mich, was fürſtlich iſt, Euch lehren,

Und Euch von Jenem nicht bethören!“ –

„Ha! Wohl geſproched, linker Mann !

Du biſt ein Held nach meinem Sinn.

Wer nicht des Waidwerks pflegen kann,

Der ſcher' an's Paternoſter hin!

Mag's frommer Narr, Dich baß verdrießen,

So will ich meine Luſt doch büßen!“

Und hurre, hurre, vorwärts ging's,

Feld ein und aus, Berg ab und an.

Stets ritten Reiter rechts und links

Zu beiden Seiten neben an.

Aufſprang ein weißer Hirſch von ferne,

Mit ſechzehnzackigem Gehörne.

Und lauter ſtieß der Graf ins Horn,

Und raſcher flog's zu Fuß und Roß.

Und ſieh! bald hinten und bald vorn

Stürzt Einer todt dahin vom Troß.

4
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„Laß ſtürzen! Laß zur Hölle ſtürzen!

Das darf nicht Fürſtenluſt verwürzen.“

Das Wild duckt ſich ins Ahrenfeld,

Und hofft da ſichern Aufenthalt.

Sieh da ! ein armer Landmann ſtellt

Sich darin kläglicher Geſtalt.

„Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!

Verſchont den ſauren Schweiß der Armen!“

Der rechte Ritter ſprengt heran,

Und warnt den Grafen ſanft und gut.

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Grafverſchmäht des Rechten Warnen,

Und läßt vom Linken ſich umgarnen.

„Hinweg, Du Hund! ſchnaubt fürchterlich

Der Graf den armen Pflüger an,

Sonſt hetz' ich ſelbſt, beim Teufel, Dich!

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Zum Zeichen, daß ich wahr geſchworen,

Knallt ihm die Peitſche um die Ohren! „

Geſagt, gethan ! Der Wildgraf ſchwang

Sich über'n Hagen raſch voran,

Und hinterher, bei Knall und Klanß,

Der Troß mit Hund und Roß und Mann;

Und Hund und Mann und Roß zerſtampfte

Die Halmen, daß der Acker dampfte.

Vom nahen Lärm empor geſcheucht,

Feld ein und aus, Berg ab und an

Geſprengt, verfolgt doch unerreicht,

Ereilt das Wild des Angers Plan;

Und miſch ſich da, verſchont zu werden,

Schlau zwiſchen zahme Heerden.
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Doch hin und her, durch Flur und Wald,

Und her und hin, durch Wald und Flur,

Verfolgen und erwittern bald

Die raſchen Hunde ſeine Spur.

Der Hirt, voll Angſt für ſeine Heerde,

Wirft vor dem Grafen ſich zur Erde.

„Erbarmen, Herr, Erbarmen. Laßt

Mein armes, ſtilles Vieh in Ruh'!

Bedenket, lieber Herr, hier graſt

So mancher armen Wittwe Kuh,

Ihr Eins und Alles, ſchont der Armen!

Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!“

Der rechte Ritter ſprengt heran,

Und warnt den Grafen ſanft und gut.

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Graf verſchmäht des Rechten Warnen,

Und läßt vom Linken ſich umgarnen.

„Verwegner Hund, der Du mir wehrſt!

Ha, daß Du Deiner beſten Kuh

Selbſt um und angewachſen wärſt,

Und jede Vettel noch dazu!

So ſollt es baß mein Herz ergetzen,

Euch ſtraks in's Himmelreich zu hetzen.

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Jo! Doho! Huſſaſa!“ –

Und jeder Hund fiel wüthend an,

Was er zunächſt vor ſich erſah.

Bluttriefend ſank der Hirt zur Erde,

Bluttriefend Stück für Stück die Heerde.

Dem Mordgewühl entrafft ſich kaum

Das Wild mit immer ſchwächerm Lauf.
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Mit Blut beſprengt, bedeckt mit Schaum,

Nimmt jetzt des Waldes Nacht es auf.

Tief birgt ſich's in des Waldes Mitte,

In eines Klausners Gotteshütte.

Riſch ohne Raſt mit Peitſchenknall,

Mit Horridoh und Huſſaſa,

Und Kliff und Klaff und Hörnerſchall,

Verfolgt's der wilde Schwarm auch da.

Entgegen tritt mit ſanfter Bitte

Der fromme Klausner vor die Hütte :

„Laß ab, laß ab von dieſer Spur!

Entweihe Gottes Freiſtatt nicht!

Zum Himmel ächzt die Kreatur

Und heiſcht von Gott Dein Strafgericht.

Zum letztenmale laß Dich warnen,

Sonſt wird Verderben Dich umgarnen.

Der Rechte ſprengt beſorgt heran,

Und warnt den Grafen ſanft und gut;

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Und wehe! Trotz des Rechten Warnen

Läßt er vom Linken ſich umgarnen !

„Verderben hin, Verderben her !

Das, ruft er, macht mir wenig Graus.

Und wenn's im dritten Himmel wär',

So acht' ich's keine Fledermaus.

Mag's Gott und Dich, Du Narr, verdrießen;

So will ich meine Luſt doch büßen!“

Er ſchwingt die Peitſche, ſtößt in's Horn:

„Halloh, Geſellen, drauf und dran!“

Hui, ſchwinden Mann und Hütte vorn,
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Und hinten ſchwinden Roß und Mann,

Und Knall und Schall und Jagdgebrülle

Verſchlingt auf einmal Todtenſtille.

Erſchrocken blickt dr Graf umher;

Er ſtößt in's Horn, es tönet nicht;

Er ruft, und hört ſich ſelbſt nicht mehr;

Der Schwung der Peitſche ſauſet nicht;

Er ſpornt ſein Roß in beide Seiten,

Und kann nicht vor- nicht rückwärts reiten.

Drauf wird es düſter um ihn her,

Und immer düſtrer wie ein Grab.

Dumpf rauſcht es, wie ein fernes Meer.

Hoch über ſeinem Haupt herab

Ruft furchtbar, mit Gewittergrimme,

Dies Urtheil eine Donnerſtimme :

„Du Wüthrich, teufliſcher Natur,

Frech gegen Gott und Menſch und Thier!

Das Ach und Weh der Kreatur,

Und Deine Miſſethat an ihr

Hat laut Dich vor Gericht gefodert,

Wo hoch der Rache Fackel lodert.

Fleuch, Unhold, fleuch und werde jetzt,

Von nun an bis in Ewigkeit,

Von Höll und Teufel ſelbſt gehetzt!

Zum Schreck der Fürſten jeder Zeit,

Die, um verruchter Luſt zu frohnen,

Nicht Schöpfer noch Geſchöpfverſchonen!“

Ein ſchwefelgelber Wetterſchein

Umzieht hierauf des Waldes Laub.

Angſt rieſelt ihm durch Mark und Bein;

Ihm wird ſo ſchwül, ſo dumpf und taub,
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Entgegen weht ihm kaltes Grauſen,

Dem Nacken folgt Gewitterſauſen.

Das Grauſen weht, das Wetter ſauſt,

Und aus der Erd' empor, huhu!

Fährt eine ſchwarze Rieſenfauſt;

Sie ſpannt ſich auf, ſie krallt ſich zu;

Hui! will ſie ihn beim Wirbel packen;

Hui! ſteht ſein Angeſicht im Nacken.

Es flimmt und flammt rund um ihn her,

Mit grüner, blauer, rother Glut;

Es wallt um ihn ein Feuermeer;

Darinnen wimmelt Höllenbrut.

Hochfahren tauſend Höllenhunde,

Laut angehetzt, empor vom Schlunde.

Er rafft ſich auf durch Wald und Feld,

Und flieht, laut heulend Weh und Ach;

Doch durch die ganze weite Welt

Rauſcht bellend ihm die Hölle nach,

Bei Tag tief durch der Erde Klüfte,

Um Mitternacht hoch durch die Lüfte.

Im Nacken bleibt ſein Antlitz ſtehn.

So raſch die Flucht ihn vorwärts reißt,

Er muß die Ungeheuer ſehn,

Laut angehetzt vom böſen Geiſt;

Muß ſehn das Knirſchen und das Jappen

Der Rachen, welche nach ihm ſchnappen. –

Das iſt des wilden Heeres Jagd,

Die bis zum jünſten Tage währt,

Und oft dem Wüſtling noch bei Nacht

Zu Schreck und Graus vorüber fährt;

Das könnte, müßt' er ſonſt nicht ſchweigen,

Wohl manches Jägers Mund bezeugen. Bürger.
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52.

Lenore.

Lenore fuhr um's Morgenroth

Empor aus ſchweren Träumen:

„Biſt untreu, Wilhelm, oder todt?

Wie lange willſt Du ſäumen? –

Er war mit König Friedrichs Macht

Gezogen in die Prager Schlacht,

Und hatte nicht geſchrieben,

Ob er geſund geblieben.

Der König und die Kaiſerinn,

Des langen Haders müde,

Erweichten ihren harten Sinn,

Und machten endlich Friede :

Und jedes Heer, mit Sing und Sang,

Mit Paukenſchlag und Kling und Klang,

Geſchmückt mit grünen Reiſern,

Zog heim zu ſeinen Häuſern.

Und überall, all überall,

Auf Wegen und auf Stegen,

Zog Alt und Jung dem Jubelſchall

Der Kommenden entgegen

Gottlob! rief Kind und Gattin laut,

Willkommen! manche frohe Braut.

Ach! aber für Lenoren

War Gruß und Kuß verloren.

Sie frug den Zug wohl auf und ab,

Und frug nach allen Namen ;

Doch Keiner war, der Kundſchaft gab,

Von Allen, ſo da kamen.
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Als nun das Heer vorüber war,

Zerraufte ſie ihr Rabenhaar,

Und warf ſich hin zur Erde

Mit wüthiger Geberde.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr :

„Ach, daß ſich Gotterbarme !

Du trautes Kind, was iſt mit Dir?“ –

Und ſchloß ſie in die Arme.

„O Mutter, Mutter! hin iſt hin!

Nun fahre Welt und Alles hin !

Bei Gott iſt kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!“ –

„Hilf, Gott, hilf, ſieh uns gnädig an !

Kind, bet' ein Vaterunſer ?

Was Gott thut, das iſt wohl gethan.

Gott, Gott erbarmt ſich Unſer!“ –

„O Mutter, Mutterr, eitler Wahn!

Gott hat an mir nicht wohlgethan !

Was half, was half mein Beten?

Nun iſt's nicht mehr vonnöthen.“

„Hilf, Gott, hilf! wer den Vater kennt,

Der weiß, er hilft den Kindern.

Das hochgelobte Sakrament.

Wird Deinen Jammer lindern.“ –

„O Mutter, Mutter, was mich brennt,

Das lindert mir kein Sakrament.

Kein Sakrament mag Leben

Den Todten wieder geben.“ –

„Hör', Kind, wie wenn der falſche Mann,

Im fernen Ungerlande,

Sich ſeines Glaubens abgethan,

Zum neuen Ehebande?
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Laß fahren, Kind, ſein Herz dahin,

Er hat es nimmermehr Gewinn !

Wann Seel' und Leib ſich trennen,

Wird ihn ſein Meineidbrennen.“

„O Mutter, Mutter, hin iſt hin,

Verloren iſt verloren!

Der Tod, der Tod iſt mein Gewinn,

O wär' ich nie geboren !

Liſch aus, mein Licht, auf ewig aus,

Stirb hin, ſtirb hin in Nacht und Graus,

Bei Gott iſt kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!“

„Hilf, Gott, hilf, geh nicht in's Gericht

Mit Deinem armen Kinde!

Sie weiß nicht, was die Zunge ſpricht;

Verhalt ihr nicht die Sünde!

Ach Kind, vergiß Dein irdiſch Leid,

Und denk an Gott und Seligkeit !

So wird doch Deiner Seelen

Der Bräutigam nicht fehlen.“ –

„O Mutter, was iſt Seligkeit?

O Mutter, was iſt Hölle?

Bei ihm, bei ihm iſt Seligkeit,

Und ohne Wilhelm Hölle! –

Liſch aus, mein Licht, auf ewig aus!

Stirb hin, ſtirb hin in Nacht und Graus!

Ohn' ihn mag ich auf Erden,

Mag dort nicht ſelig werden!“ –

So wüthete Verzweifelung

Ihr in Gehirn und Adern.

Sie fuhr wit Gottes Vorſehung

Vermeſſen fort zu hadern;
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Zerſchlug den Buſen, und zerrang

Die Händ' bis Sonnenuntergang,

Bis auf am Himmelsbogen

Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! ging'strap, trap, trap,

Als wie von Roſſeshufen;

Und klirrend ſtieg ein Reiter ab,

An des Geländers Stufen;

Und horch! und horch! den Pfortenring

Ganz loſe, leiſe, klinglingling!

Dann kamen durch die Pforte

Vernehmlich dieſe Worte:

„Holla, holla! Thu' auf mein Kind!

Schläfſt, Liebchen, oder wachſt Du?

Wie biſt noch gegen mich geſinnt?

Und weineſt oder lachſt Du?“ –

„Ach, Wilhelm, Du?... So ſpät bei Nacht ?. .

Geweinet hab' ich und gewacht;

Ach, großes Leid erlitten !

Wo kommſt Du hergeritten?“

„Wir ſatteln nur um Mitternacht,

Weit ritt ich her von Böhmen.

Ich habe ſpät mich aufgemacht,

Und will Dich mit mir nehmen.“ –

„Ach Wilhelm, erſt herein geſchwind!

Den Hagedorn durchſauſt der Wind

Herein, in meinen Armen,

Herzliebſter, zu erwarmen!“ –

„Laß ſauſen durch den Hagedorn,

Laß ſauſen, Kind, laß ſauſen!

Der Rappe ſcharrt; es klirrt der Sporn;

Ich darf allhier nicht hauſen.
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Komm, ſchürze, ſpring, und ſchwinge dich

Auf meinen Rappen hinter mich!

Muß heut noch hundert Meilen

Mit Dir in's Brautbett' eilen.“

„Ach! wollteſt hundert Meilen noch

Mich heut in's Brautbett tragen?

Und horch! es brummt die Glocke noch,

Die elf ſchon angeſchlagen.“ –

„Sieh hin, ſieh her! der Mond ſcheint hell.

Wir und die Todten reiten ſchnell!

Ich bringe Dich, zur Wette,

Noch heut ins Hochzeitsbette!“

„Sag' an, wo iſt Dein Kämmerlein?

Wo? Wie Dein Hochzeitbettchen?“ –

„Weit, weit von hier... Still, kühl und klein!...

Sechs Bretter und zwei Brettchen!“

„Hat'sRaum für mich?“– „Für Dich und mich!

Komm, ſchürze, ſpring, und ſchwinge Dich!

Die Hochzeitgäſte hoffen!

Die Kammer ſteht uns offen.“

Schön Liebchen ſchürzte, ſprang und ſchwang

Sich auf das Roß behende;

Wohl um den trauten Reiter ſchlang

Sie ihre Lilienhände;

Und hurre, hurre, hop, hop, hop!

Gings fort in ſauſendem Galopp,

Daß Roß und Reiter ſchnoben,

Und Kies und Funken ſtoben.

Zur rechten und zur linken Hand,

Vorbei vor ihren Blicken,

Wie flogen Anger, Haid' und Land!

Wie donnerten die Brücken! –



– 60 –

„Graut Liebchen auch?... Der Mond ſcheint hell!

Hurrah! die Todten reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?“ –

„Ach nein! ... Doch laß die Todten! –

Was klang dort für Geſang und Klang?

Was flatterten die Raben?...

Horch, Glockenklang! horch, Todtenſang:

„Laßt uns den Leib begraben!“

Und näher zog ein Leichenzug,

Der Sarg und Todtenbahre trug.

Das Lied war zu vergleichen

Dem Unkenruf in Teichen.

„Nach Mitternacht begrabt den Leib,

Mit Klang und Sang und Klage!

Jetzt führ' ich heim mein junges Weib:

Mit, mit zum Brautgelage!

Komm, Küſter, hier! Komm mit dem Chor,

Und gurgle mir das Brautlied vor,

Komm, Pfaff, und ſprich den Segen,

Eh’ wir zu Bett uns legen!“ –

Still Klang und Sang... Die Bahre ſchwand. ..

Gehorſam ſeinem Rufen,

Kam's, hurre, hurre, nachgerannt,

Hart hinters Rappen Hufen.

Und immer weiter, hop, hop, hop!

Ging's fort in ſauſendem Galopp,

Daß Roß und Reiter ſchnoben,

Und Kies und Funken ſtoben.

Wie flogen rechts, wie flogen links

Gebirge, Bäum' und Hecken!

Wie flogen links, und rechts, und links

Die Dörfer, Städt' und Flecken! –
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„Graut Liebchen auch?... Der Mond ſcheint hell!

Hurrah! die Todten reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?“–

Ach! Laß ſie ruhn, die Todten.“ –

Sieh da, ſieh da! Am Hochgericht

Tanzt um des Rades Spindel,

Halb ſichtbarlich bei Mondenlicht,

Ein luftiges Geſindel. –

„Saſa ! Geſindel, hier! Komm hier!

Geſindel, komm und folge mir!

Tanz uns den Hochzeitreigen,

Wann wir zu Bette ſteigen!“

Und das Geſindel, huſch, huſch, huſch!

Kam hinten nachgepraſſelt,

Wie Wirbelwind am Haſelbuſch

Durch dürre Blätter raſſelt.

Und weiter, weiter, hop, hop, hop!

Ging's fort in ſauſendem Galopp,

Daß Roß und Reiter ſchnoben,

Und Kies und Funken ſtoben.

Wie flog, was rund der Mond beſchien,

Wie flog es in die Ferne!

Wie flogen oben über hin

Der Himmel und die Sterne!

„Graut Liebchen auch?... Der Mond ſcheint hell!

Hurrah, die Todten reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?“

„O weh! Laß ruhn die Todten!“

„Rapp'! Rapp'! Mich dünkt der Hahn ſchon ruft...

Bald wird der Sand verrinnen. ..

Rapp'! Rapp'! Ich wittre Morgenluft....

Rapp'! Tummle Dich von hinnen! –
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Vollbracht, vollbracht iſt unſer Lauf!

Das Hochzeitbette thut ſich auf!

Die Todten reiten ſchnelle!

Wir ſind, wir ſind zur Stelle.“––

Raſch auf ein eiſern Gitterthor

Ging's mit verhängtem Zügel.

Mit ſchwanker Gert ein Schlag davor

Zerſprengte Schloß uud Riegel.

Die Flügel flogen klirrend auf,

Und über Gräber ging der Lauf;

Es blinkten Leichenſteine

Rund um im Mondenſcheine.

Ha ſieh! Ha ſieh! im Augenblick,

Huhu! ein gräßlich Wunder!

Des Reiters Koller, Stück für Stück,

Fiel ab, wie mürber Zunder.

Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf,

Zum nackten Schädel ward ſein Kopf;

Sein Körper zum Gerippe,

Mit Stundenglas und Hippe.

Hoch bäumte ſich, wild ſchnob der Rapp,

Und ſprühte Feuerfunken:

Und hui! war's unter ihr hinab

Verſchwunden und verſunken.

Geheul, Geheul aus hoher Luft,

Gewinſel kam aus tiefer Gruft.

Lenorens Herz, mit Beben,

Rang zwiſchen Tod und Leben.

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz,

Rund um herum im Kreiſe,

Die Geiſter einen Kettentanz,

Und heulten dieſe Weiſe:



„Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht,

Mit Gott im Himmel hadre nicht !

Des Leibes biſt Du ledig:

Gott ſei der Seele gnädig!“ Bürger.
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06.

Das Blümchen Wunderhold.

Es blüht ein Blümchen irgendwo

In einem ſtillen Thal.

Das ſchmeichelt Aug und Herz ſo froh,

Wie Abendſonnen-Strahl.

Das iſt viel köſtlicher, als Gold,

Als Perl' und Diamant.

Drum wird es „Blümchen Wunderhold“

Mit gutem Fug genannt.

Wohl ſänge ſich ein langes Lied

Von meines Blümchens Kraft:

Wie es am Leib und am Gemüth

So hohe Wunder ſchafft,

Was kein geheimes Elirir

Dir ſonſt gewähren kann,

Das leiſtet, traun! mein Blümchen Dir;

Man ſäh' es ihm nicht an.
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Wer Wunderhold im Buſen hegt,

Wird wie ein Engel ſchön;

Das hab' ich, inniglich bewegt

An Mann und Weib geſehn.

An Mann und Weib, alt oder jung,

Zieht's wie ein Talisman,

Der ſchönſten Seelen Huldigung

Unwiderſtehlich an.

Auf ſteifem Hals ein Strotzerhaupt,

Das über alle Höh'n

Weit, weit hinaus zu ragen glaubt,

Läßt doch gewiß nicht ſchön.

Wenn irgend nun ein Rang, wenn Gold

Zu ſteif den Hals Dir gab,

So ſchmeidigt ihn mein Wunderhold,

Und biegt Dein Haupt herab.

Es wehet über Dein Geſicht

Der Anmuth Roſenflur,

Und zieht des Auges grellem Licht

Die Wimper mildernd vor.

Estheilt der Flöte weichen Klang

Des Schreiers Kehle mit,

Und wandelt in Zephyrengang

Des Stürmers Poltertritt.

Der Laute gleicht des Menſchen Herz,

Zu Sang und Klang gebaut,

Doch ſpielen ſie oft, Luſt und Schmerz,

Zu ſtürmiſch und zu laut:

Der Schmerz, wenn Ehre, Macht und Gold

Vor Deinen Wünſchen fliehn,

Und Luſt, wenn ſie in Deinen Sold

Mit Siegeskränzen ziehn.
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O, wie dann Wunderhold das Herz

So mild und lieblich ſtimmt!

Wie allgefällig Ernſt und Scherz

In ſeinem Zauber ſchwimmt!

Wie man alsdann nichts thut und ſpricht,

Drob Jemand zürnen kann!

Das macht, man trotzt und ſtrotzet nicht,

- Und drängt ſich nicht voran.

O, wie man dann ſo wohlgemuth,

So friedlich lebt und webt!

Wie um das Lager, wo man ruht,

Der Schlaf ſo ſegnend ſchwebt!

Denn Wunderhold hält Allesfern,

Was giftig beißt und ſticht;

Und ſtäch ein Molch auch noch ſo gern,

So kann und kann er nicht.

Ich ſing, o Lieber, glaub' es mir,

Nichts aus der Fabelwelt,

Wenn gleich ein ſolches Wunder Dir

Faſt hart zu glauben fällt.

Mein Lied iſt nur ein Wiederſchein

Der Himmelslieblichkeit,

Die Wunderhold auf Groß und Klein

In Thun und Weſen ſtreut.

Ach! hätteſt Du nur die gekannt,

Die einſt mein Kleinod war ! –

Der Tod entriß ſie meiner Hand

Hart hinterm Traualtar –

Dann würdeſt Du es ganz verſtehn,

Was Wunderhold vermag,

Und in das Licht der Wahrheit ſehn,

Wie in den hellen Tag.



Wohl hundert Mal verdankt' ich ihr

Des Blümchens Segensflor.

Sanft ſchob ſie's in den Buſen mir

Zurück, wann ich's verlor.

Jetzt rafft ein Geiſt der Ungeduld

Es oft mir aus der Bruſt;

Erſt wann ich büße meine Schuld,

Bereu' ich den Verluſt.

O, was des Blümchens Wunderkraft

Am Leib und am Gemüth

Ihr, meiner Holdinn, einſt verſchafft,

Faßt nicht das längſte Lied! –

Weil's mehr, als Seide, Perl und Gold

Der Schönheit Zier verleiht,

So nen::' ich's „Blümchen Wunderhold“;

Sonſt heißt's – Beſcheidenheit. Bürger.
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266.

Troſt.

Wenn Dich die Läſterzunge ſticht,

So laß Dir dies zum Troſte ſagen:

Die ſchlechtſten Früchte ſind es nicht,

Woran die Weſpen nagen. Bürger.
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