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Goethes N a tu rge fuh l . }

Was Goethe von seiner Stellung in der gleichzeitigen 
deutschen Literaturgeschiehte behauptet, dass er ihr Befrei- 
ung gebracht hat, gilt vornehmlich von jener Wandlung, die 
er auf dem Gebiete des Naturgefiihls hervorgerufen. Es fehlt 
an Bestrebungen auch vor ih-oi nicht, die von einer in der 
Zeit tief begriindeten Sehnsucht getrieben der herrschenden 
Unnatur eine reine unverfalschte Natur entgegenzusetzen 
trachteten. Dieses Streben fand sowohl in der bildenden 
Kunst ais auch in der Literatur seinen Ausdruck. In der L i
teratur lassen sich mehrere Richtungen unterscheiden, nach 
denen hin diesem Ziele nachgestrebt wurde. Wahrend die 
erstere von ihnen in der Nachahmung der antiken Bukoliker 
und Georgikelt wurzelt, oft einen tandelnden und spielenden 
Ton anschlagt, schliesslich in eine Kleinnalerei verf;illt, wur
zelt die andere im Pietismus und indem sie sich an die Eng- 
lander anlehnt, strdmt sie oft ins Unendliche und Unbegrenz- 
te hinaus, um Gottes Allmacht und Giite salbungs- und 
sehwungvolł zu yerkiinden. Wahrend die erstere mit Yorliebe 
liebliche und anmuthige Bilder in der Natur aufsucht, zieht 
die andere die erhabenen Bilder allen andcren vor. Weder 
die Anakreontiker noch Brockes oder Haller vermochten die 
Sehnsucht der Zeit nach der Natur zu befriedigen. Der tief

*) v<>[]ip^ciidc Aufsatz 1 >i 1«1 l*t den erslen AbsehniU einer umfangrei-
cliercn Arbeit, die ich au ciuer andcren Stelle zu vcm|'fcnllielic» ljofle.

Im Texte werden folgcnde Werke genannt:
(ioethes Briefe We im. Ausg.

» Tagclmeher We im. Ausg.
» IBchtung und Wahrlieit (J)w.).

A. liicse. Kntwickehmg des Naturgeiulds im Mitlclaller und in der Wti- 
/ . c i t .  I.eipzig jNS8.

K. M. Meyer, (ioethe. Berlin 1895.
V. ileliii. (iedanken iiber Goethe. Berlin 1SS7.
K. Burdach, (ioethes Westóstlicher l)iv;in. (JJh. W  11.



4

innerliche Zug der Zeit, der mit dem immer machtiger her- 
vortretenden Individualismus an den T ag  getreten war, ver- 
langte nach einer anderen Kost. Die Saiten mussten hbher 
gespannt werden. Alle Elemente, die von Aussen zugefiihrt 
wurden und der krankhaften Sentimentalitat Rechnung tru- 
gen, wurden in Klopstocks Poesie aufgenommen und rasch 
in Deutschland verbreitet. Die Vorliebe fiir eine diistere fel- 
sige Landschaft, fiir einen tosenden Strom und fiir den Zau- 
ber der Mondnachte war mit Young und Ossian aufgekonunen 
und hatte in Deutschland rasch um sich gegriffen. Der Schwung, 
der an die Stelle der Hallerischen Trockenheit und Gelehr- 
samkeit in Klopstocks Poesie getreten war, dessen kraft- und 
inarkvolle Hingabe an die Natur sagten der Zeit eher zu ais 
die anakreontische oder pietistische und didaktische Betrach- 
tung der Natur. Der Boden zu ihrer Aufnahme war durch 
einen franzosischen Schriftsteller vorbereitet. Im J. 1761. war 
Rousseaus Nouvelle Heloise erschienen. In demselben Jahre 
noch ubersetzt, machte dieser Roman in ganz Deutschland 
Rundę, indem er der Leidenschaftlichkeit und Riihrseligkeit 
der Zeit entgegenkam. Die Umwalzung, die Rousseau durch die- 
sesW erk in d er  Naturanschauung der Zeit hervorgerufen, war 
epochemachend. Wir mtissen daher bei ilnn langer verweilen, 
ais bei seinen Vorgangern.

An die Stelle der idyllischen Natur, des Kleinlebens, an 
dem die damalige Welt sich ergotzte und entziickte, setzte 
Rousseau die Erhabenheit des Hochgebirges ais ein Ideał 
einer śchonen Landschaft. „Au reste ou sait deja ce que 
j’entends par un beau pays. Jamais pa}s de plaine, quelque 
beau (}u’ il fut, ne parut tel a mes yeux. II me faut des che- 
mins raboteux a monter et a descendre, des prćcipices a mes 
cótes (jui me fassent bien peur“ *) Den leidenschaftlichen 
Mann spricht die grausenerregende, s>Ieidenschaftliche«, wilde 
Natur an, der Zwiespalt zwischen seinem Inneren und der 
Welt lasst ihn eine Umgebung aufsuchen, die mit dem in 
seinem Inneren tobenden Kampf im Einklange steht. In cler 
Einsamkeit allein, weit von den Menschen, hofft er nur noch 
eine schóne Natur zu finden. „D ’ailleurs la naturę semble 
vouloir derober aux yeux des homines ses vrais attraits, aux

J .  J .  Rousseau. < >euvres complćtes. Lłaiis. R. IlacheLte L. V III. 122. 
{L es Confessioiis 1. 1.
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ąuels ils sont trop peu sensibles et qu’ils defigurent ąuand 
ils sont a leur portće: elle fuit les lieux freąuentes; c’est au 
sommet des montagnes, au fond des forets, dans les ileś de- 
sertes qu’elle ‘etale ses cliarmes les plus touchants. (Nouv. He- 
loise I. 11.) *) A uf den Holien bei Chambery verrichtet er sein 
Morgengebet „qui ne consistoit pas en un vain balbutiement 
de levres, mais dans une sinc£re 5Tevation de coeur a l’au- 
teur de cette aimable naturę, dont les beautes etoient sous mes 
yeux. Je  n’ai jamais aime a prier dans la chambre; il me 
semble que les murs et tous ces petits ouvrages des hommes 
s ’interposent entre Dieu et moi. J ’aime a le contempler dans 
ses oeuvres, tandis que mon coeur s’eleve a lui“ **) Mit der 
Natur-betrachtung und -bewunderung vereinigt Rousseau die 
Naturandacht die den Deutschen umso nalier lag, da sie durch 
den Pietismus und Brockes lantrst vorbereitet war. Indem er 
die Natur in stete Wechselbeziehung zum Menschen setzte, 
indem er sie zum Spiegelbilde des menschlichen Inneren 
machte, kam er so dem Bediirfnisse der Zeit entgegen. Er 
vertiefte und verinn?rlichte das Naturgefuhl seiner Zeit, er 
verlieh ihm eine gottliche Weihe, indem er die Natur stets 
mit einer tiefen Andacht betrachtete, er erweiterte es, indem 
er es auf ein neues Gebiet der erhabenen Naturschbnheiten 
in Alpen hinwies. Die Anregungen, welche er durch seine 
Schriften Deutschland gebracht hatte, beschrankten sieli auf 
das Gebiet der Poesie nich.t sondern erstreckten sieli auf das 
gesammte Gebiet der Cultur seiner Zeit.

Alle die Anregungen, die von der Literatur der Zeit aus- 
giengen. nalim Goethe willig auf. Wie in einem Brennpuncte, 
sammelt er audi alle Strahlen jener Naturemplindung, die 
seine Zeit beseelte. Indem er alle Wandlungen, die es in 
Deutschland durchgemacht hatte, audi selbst mitmachen musste, 
wusste er nach und nach von krankhaften Auswiichsen. die 
die Sentimentalitat seiner Zeit gezeitigt, sieli loszuringen und 
zu jener Reinheit und Klarheit in der Naturanschauung zu 
gelangen, die keiner von seinen Zeitgenossen noch Nach- 
folgern je erreicht hat. In seinem Naturgefuhl steht er audi

*) l.i. Selim i dl Ridiardsou, Rousseau und Goethe. Jena. K. I1' m nim n nu 
]<S75. ss. 177. ‘

* * ) Rousseau 1. c. pg. 168.
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uniibertroffen da, was dessen Tiefe und Umfang anbelangt. 
Die erstere war ihm angeboren, den anderen erwarb er sieli 
durch stetes Beobachten der Natur von seiner Kindheit an. 
Sich seiner kiinstlerisclien Sendung wolil bewusst betrachtet 
er die aussere Welt ais den Gegenstand des Studiums eines 
jeden Kunstlers, denn oline Kenntnis dieser Welt besitze kein 
Kunstwerk Walirlieit. Friih wendet er daber seine Aufmerk- 
samkeit der ihn umgebenden Welt zu.

Seine liausliche Erzieliung, die auf das »sittlich-gesellige« 
gerichtet war, suebte ihn elier von der Aussenwelt abzu- 
sperren ais auf diese hinzuweisen. Docli von seinem Mansar- 
denziirnner beobachtete er ais Kind schon die Ebeue nacli 
Hbchst, die Garten der Nachbarshauser. »l)as Abglinunen des 
Lichtes bei heiteren Abenden, der farbige Riiekzug der nacli 
und nacli versinkenden llelle, das Andringen der Naclit be- 
schaftigte gar oft den einsamen Miissigganger* ). Wolken- 
gebilde, Gewitterregen uud Hagelsturme, atniospliarische Er- 
scheinungen behau[)tet er aueh von seiner friihesten Jugend an 
beobachtet zu haben. Das Gefiilil der Einsamkeit steigerte 
noch seine Liebe zur Natur und seine Kremle an ihreni An- 
blicke. Die niederlaudischen Genialde, die ihn umgaben, liessen 
ihn sich liebevolI in d ’ Natur cersenken, indem sie ihm den 
Abglanz der Natur vor die Augen fiihrten. Mit dem Erwaclien 
des ersten Affects steigert sicht noch seine Liebe zur Einsam
keit. Die Scheu, aller Leute Augen naidi der Gretchenaffaire 
aut sich zu lenken, jagte ihn in die Walder auf einen stillen 
Platz, der ihn vor neugierigen Blicken schiitzen sollte. Wie er 
in Dichtung und Walirlieit dasteht, begegnen wir ihm noch 
oft in Goethes Werken. Kin von Eiclien und Buchen beschat- 
teter Abliang, voin Gebtisch umschlossen, in das miichtige 
Eelsen hereinragen, iiber die ein Bach sich in die Tiefe stiirzt. 
Der lichtumspielte Platz gemahnt an die Bilder der Nieder- 
lander, der Wunscli, den stillen Platz durch einen Zaun ron 
der Welt abzugrenzen, die Sehnsucht nacli einer tiefen Wild- 
nis, die Gottesverehrung durch Wechselgesprache mit der 
Natur **) erinnern an den Promeneur solitair. Eine ein- 
gehendere Beschaftigung mit Rousseau fallt erst in die Zeit

Wolkenhihlim^ nacli llnwaid. cl. 1 >\v. I. 1.
**) Dw. \ 1. Cucli.
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des Strassburger Aufenthaltes, in Leipzig lasst E. Schmidt 
diese Besehaftigung bei Ausserlichkeiten stehen bleiben *) die 
oben erwahnten Anklange an Rousseau konnten in der Re- 
daction seiner Selbstbiographie leicht eine Yerschiebung des 
Gedachtnisses nur sein, sie konnten daher noch ais kein Be- 
weis ftir seine friihere Besehaftigung mit Rousseau gelten. Die 
Freiheit, die man ihm liess, beniitzte er zu haufigen Ausflugen 
ins Tannusgebirge, die ihm seit seiner Kindheit bereits so 
»ferne und ernsthaft« erschieneti. An bevólkerten belebten 
Stadten wie Mainz, Wiesbaden geht er rasch vorbei. Sie ver- 
mochten ihn nicht zu fesseln, denn der jugendliche Sinn 
»gieng ins Freie«. Von diesen Streifpartien, die er >halb lustig 
halb kunstlerisch« nennt, zog ihn seine Schwester zuriick. Er 
unternahm in einer zahlreichen Gesellschaft Ausfltige in die 
nSchste Umgebung von Frankfurt. Sein »scharfes Auffassungs- 
und Eindrucksvermcgen« gegen alle Umrisse, seine Fahigkeit in 
der Natur ganze Bilder zu sehen drtickten ihm friihzeitig schon 
den Griffelin die Hand, indem sie ihn zum Glauben verfiihrten, er 
sei zum Maler geboren. Er versuchte sich in der Landschafts- 
malerei, um die Eindriicke der Gegenden festzuhalten. Auf 
diese Versuche werden wir an einer anderen Stelle zuriick- 
kommen, hier seien sie nur zu dem Zwecke erwahnt, um zu 
zeigen, wie friihzeitig schon der Anblick einer schónen Ge- 
gend ihn nicht nur geniessen lasst, sondern auch seinen 
Nachbildungstrieb anregt.

Wenn er bei diesen Yersuchen immer vom Ganzen 
auszugehen gezwungen war, so verwies man ihn in Leip
zig auf das Stadium von Graschen und Halmchen, iiber- 
haupt auf das kleine Leben der Natur. Der Dichter trat 
in seiner Seele an die Stelle des Malers. Bilderjagden im 
Dienste der Poesie waren Modę geworden. Er lernte so auch 
den kleinen und unansehnlichen Gegenstanden der Natur seine 
Aufmerksamkeit schenken. Solche Bilderjagden fiihrten ihn 
nach Rosenthal, Gohlis, Raschwitz, Connewitz, Entritzsch, 
Brandvorwerk. Er pflegte sie oft in grósseren Gesellschaften 
anzustellen oft auch einsam iiber die mit Weidicht bestan- 
denen Wiesen zu streifen. **) Die Garten der Leipziger Kauf- 
herren Apels Garten, Kuchengarten, boten ihm in ihren schattigen

*) 1. c. Ss. 121 .
13f. aa Cornelic 31. Decemhcr 1765, an Friedcr. Oeser. 6, Nov, 1768.
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Alleen einen Ersatz fur die Unerąuicklichkeit der Landschaft 
in der nftcbsten Umgebung Leipzigs. In einem soloben Garten 
bringt er den Ostersonntag zu, wie er es seiner Scliwester 
berichtet. *) ;>Je n’ai pas manque a me divertir, mais mon 
divertissement etait tout a fait d’une autre faęon que le vótre. 
Seul dans le plus beaux des jardins. Tantót me promenant 
dans les vastes et sombres allees, encore impenetrables au 
soleil, quoique depouillees par l’hiver, tantót assis au pied 
d’une statuę qui ornoit un berceau, d’une verdure qui ne 
meurt jamais tantót debout. regardant d’un seul coup d’oil 
1’entree de six diverses allees sans pouvoir atteindre des yieux 
la sortie d’aucune; ce sont les situations aux quelles je  passai 
mon apresmidi. Je  ne sęaurois le dire, une promenadę solitaire 
a pour moi des agremens sans nombre. Mon esprit, qui se 
plait a des reveries.

Findt tongues in trees, books in tbe rumming brooks 
Sermons in stones and good in every thing.t 
Seine Ausserungen in dem vorliegenden Briefe, sowohl 

ais auch in anderen dieser Zeit, die an Rousseau gemahnen, 
lassen naeh E. Schmidt auf kein eingebenderes Studium 
Rousseaus schliessen. Die idyllisch elegische Auffassung der 
Reize des Landlebens herrscht zu dieser Zeit in seiner Poesie 
noch vor. „Das Gegangel der Anakreontiker“ und die Roco- 
cokunst halten ihn noch allzufest in ihren Banden. Die reiz- 
lose Umgebung der Stadt zwingt ihn auch an sich unbedeu- 
tenden Gegenstanden einen tieferen Gehalt einzuflóssen, ihnen 
eine symbolische Bedeutung zu unterschieben **), wie er an- 
dererseits mit Vorliebe „Stillleben“ zeichnet. Er scheidet von 
Leipzig ohne von seiner ausseren Umgebung begreiflicber- 
weise einen angenehmen Eindruck davongetragen zu haben. 
„Die guten akademischen Jahre auch in einer herrlichen und 
merkwtirdigen Nachbarschaft zuzubringen, ist ein Gluck, das 
ich nicht genossen habe, da ich drei Jahre in dem steinernen 
auf einer Flachę wo nicht im Sumpfe docli am Sumpfe liegen- 
den Leipzig zubrachte" — aussert er sich noch vierzig Jahre 
spater. ***) Die Zeit „der Hungersnoth des guten Geschmacks11 
bildet nur die Fortsetzung der Leipziger Geschmacksrichtung.

Bf. an Corn. 30. Marz 1766.
**) Dw. VII, IJuch,

August v. Goethe 3. Juni 1808.
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I.eipziger Kindriieke werden in der Krankenstube ver- 
arbeitet. Kr sehnt sieli naeh jener unlangst verliassten 
Wiese an der Pleisse. Kr maelit sieli anheisehig die. Reize 
des Kaiidlehens in Prosa mul Wrsen zu seliildern „trutz 
I lirsehfelden dem Anatomiker der Natur1.' *)

Kaum wiederhergestellt zielit er ani ± April 1770 in 
Strassburg ein. Der Anlilick der herrliclien Gegend, die er 
im Vorheifaliren gesehen, lockt auf die Plattform des 
Strassburger Miinsters. urn die Landsehaft ais ein Ganzes zu 
gcniessen. „Der Ptlug der Krankheit und Schwiiche hatte den 
ganzen Grund seiner Seele aufgewiihlt und weich gemacht; 
nie war er empfanglicher ais damals, nie diirstete er melir 
naeh Belehrung und Festigungk 1 ) Von allen Seiten stiirmen 
auf ihn Eindriieke rnannigfaehster Art ein, die es zu verar- 
beiten, mit einander zu vers<")hnen, zu completieren oder ab- 
zjistreifen ,,an ein Hoheres anzukniipfen“ galt. Der Mann, der 
ilim dazu wie spater noch mchreren Generationen den Weg 
gewiesen. war Herder. Sein Einfluss beriihrte vor Allem 
Goetlies Verhftltnis zur Natur. Indem er ihn auf Young, Ha- 
mann, Goldsmitb, Ossian, Pindar, Homer hinwies, kam er 
dadureh nieht nur seiner im stillen keimenden Neigung ent- 
gegen, sondern beschleunigte die Entfaltung seiner diehteri- 
sclien Kraft. F.r fiihrte ihn in die Sehriften Rousseaus tiefer 
ein, mit dem der Diehter in Strassburg erst sieli eingehender 
zu beschaftigen begann, worauf seine zahlreichcn Kxcerpte in 
den Fphemeriden hinweisen. „Die Anregung Rousseaus wurde 
dureli Youngs Sehrift, »l'her den Geist der Originalwerke«, ver- 
stiirkt, in welclier die Riickkebr an den Busen der Natur und 
das Bueli des Mensehenherzens dem jungen Dicliter ans Herz 
gelegt wirdl' ***) Das Buch der Natur wird zum Evangelium 
fiir den jungen Diehter. Wenn er bislier die Natur nur mittels 
des Auges kennen gele.rnt, wenn er sic bisher nur auf ilire 
gnissere oder geringere Kunsteignung gepriift, sie ais ein 
Kunstobjeet nur lietraehtet hatte, so musste er 111111 ans dem 
Munde Herders eben dariiber ein liartes Urtheil zu lioren be- 
konimen, der den Gesichtssinn fiir den kiiltesten Sinn erkliir-

JJf. an K i-ubKt . IKm t , S. Ajnil 17(19,
*1,!l) K. .\Ic\f.r. »(M.fi lip y. lienin 1X95. S.-. 4:5.

v  i im i - S a iH '1-. St t: (I i ' - a ?. w ( ’ <m-I !k :j »’i ih ■ !< S -. -Sr.

*
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te. „Das Gefiihl ist die solideste, profundeste und erste Hand 
der Seele. Das Auge ist Trug und OberAache" hattc dieser 
bereits in den im J. 1769. in Paris geschriebenen Skizzen zur 
Plastik geschrieben. ) Die Gedanken Herders iibten aut seine 
gesammte geistige Entwiekelung den mttchtigsten KinAuss. 
Den malerischen Genuss, der an der OberAache der Land- 
schaft haftete, ersetzte jetzt das Bestruben, in ein persbnliches 
Verhaltnis zur Natur zu treten. Er beschloss die ihm bislier 
fremd gebliebene Natur des Landes kennen zu lernen. Mit 
Engelbach und Weyland durchstreifte er das ganze Land zu 
Fuss und zu Pferde. »Die Geschichte des Landes zum Him- 
mel strebende Thurme, steinernes Bildwerk, halb im Boden 
verborgenes Gemauer, bemooste Grabsteine. erloschene Zu- 
schriften, die bis zu den Jahrhunderten deutscher Macht und 
Herrlichkeit von da bis zur romischen ja bis zur keltisehen 
Zeit hinaufgrenzen« verwoben sich ihm mit der Schbnheit 
wilder Gebirgsgegenden und des Aachen fruchtbaren Landes, 
die sie auf ihrer Wanderung beriihrten. Der Genuss der 
schflnen Natur wurde durch die Einkehr im Pfarrhause Ses- 
senheim noch erhoht. In seinem Alter spart er noch an Farben 
nicht, um die Schonheiten der Natur jener Gegend zu schildern. Es 
entziickten ihn »die Klarheit des reinen Himmels«, der Glanz der 
reichen Erde«, »laue Abende*, »warme NSchte«, »rein aetheri- 
che Morgen, wo der Himmel si('h in seiner ganzen Praelit 
wieś, indem er die Erde mit uberflussigem Thau getrftnkt 
hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, 
thiirmten sich oft Wolken iiber die entfernten Berge bald in 
dieser, bald in jener Gegend. Sie standen Tage ja Wochen 
lang, ohne den reinen Himmel zu trilben und selbst die vor- 
ubergehenden erąuickten das Land und verherrlichten das 
Griin, das schon wieder den Sonnenschein glanzte, ehe es 
noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifar- 
bige Saunie eines dunkelgrauen beinahe schwarzen himmli- 
schen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedener 
aber auch Aiichtiger ais ich sic irgend beobachtete«. **) 
Diese Schilderung in Dichtung und Wahrheit vermag uns 
eine rechte Vorstellung von der Kraft dieser Natureindriicke 
beizubringen, die er nach funfzig Jahren mit solcher Leb-

*) Minor-Snuei' 1. c. Ss. 82.
**) Dw. XI. Buch.
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haftigkeit ins Gedachtnis zuriickzurufen imstande war. »Die 
Gesellschaft der liebenswiirdigen Tochter vom Hause, die 
schone Gegend und der freundlichste Himmel weckten in 
meinem Herzen jede schlafende Empfindung, jede Erinnerung 
an Alles, was ich liebe« - berichtete er bald darauf an K. Fa- 
bricius (?) *) Seine tiefe machtige Empfindung iibertrug er auf 
die schone Landschaft. die ihn unigab. Seine Liebe schien ihni 
den Reiz der hindlichen Scenerie, die ihn an seine geliebten 
Meister, Niederlander und an Goldsmitlrs Landprediger von 
Wakelield und Deserted village erinnerte. zu verklaren und 
zu erhbhen. Die reine Natur glaubte er hier in ilirer Yerkbr- 
perung zu sehen. Der schbne Hintergrund »von schwanken- 
den Baumzweigen. beweglichen Bachem nickenden Blumen- 
wiesen und einem meilenweit freien Horizont«**) trugen das 
Ihrige zur Erhbhung der Reize Riekcliens bei. Eiebe und 
Naturgefiihl verschmolzen ihm mit einander so. dass mit dem 
Aufgeben dieser Naturumgebung auch Riekcliens Reiz beein- 
trSchtigt zu sein schien. Die schone Idylle fand bald einen 
jahen Abbruch. Die freie Natur allein vermochte die bosen 
Geister zu bannein. die in seinem Inneren tobten. Er suchte 
nacli einer Linderung seiner Schmerzen in Thalern. aufHbhen. 
in Gelilden und Waldern, Darmstadt und Hamburg bewogen 
hn zu luiutigen Fusswanderungen, die ihm den Beinamen 
eines VVanderers« eintrugen. "Mehr ais jemals war ich gegen 
olfene Welt und freie Natur gerichtet«łłł') denn die Uberfiille 
der inneren Emplindung und sein krankes Herz liessen noch 
keinen ungetriibten Genuss der Natur zu. Bezeichnend 
fur jene Epoche seines Naturgeftihls ist es audi, dass Giitz 
von Berlichingen vi')llig des regetativen Hintergrundes ent- 
behrt.d***) Der Aufenthalt in Wetzlar sollte ihm erst eine 
Heilung l)ringen. Sein damaliges Yerlkiltnis zur Natur clia- 
rakterisiert er selbst:

'>lch suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbin- 
den. das Aussere liebevoll zu betrachten und alle Wesen, vom 
menschlichen an, so tiet hinab ais sie nur fasslicii sein konn-

nr. 14. 10. 1770.
**) Dw. \ I .  Ilucli.

-i Dw. \\\. liiu-h.
****) K. Mcyor. i. c. SC».



ten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassem Dadurch 
entstand eine wundersaine Verwandtschaft mit den einzelnen 
Gegenstanden der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mit- 
stimmen ius Ganze, so dass ein jeder Wechsel es sei der Ort- 
seliaften und Gegenden, oder der Tags- und Jahreszeilen, 
oder was sonst sieli ereignen konnte, midi auls Innigste he- 
riihrte. Der malerische Bliek gesellte sieli zii dem dichterisclien. 
die solidne, landliehe dureli den freundlielien Fluss helehte 
Landsehaft vermelirte meine Neigung zur Kinsamkeit und he- 
gunstigte meine stillen naeh allen Seiten hin sieli ausbreiteii- 
den Betrachtimgen.» *) Wenn aueh dieses »liebevolle Versenken 
in die Natur« Goethe an der Natur h'reude limleu liess. so 
war dieser Gennss dureli »die Verkettung aller seiner Kuip- 
liridungen mit der Natur< noeh getriibt. Klopstocksehe 
Naturverehrung ist fiir ilm nicht olme Nachwirkung gehliehen. 
Sein Naturgetiihl ist zu dieser Zeit iiberschwenglich, indem 
es ius ( uiendliehe, (jnbegrenzte hinausstnunt. : i Die Leere. 
die in seinem Basen naeh dem Yerlassen von Sessenheim, 
nacli dem Absehied vun seinen Frankfurter und Darmstadter 
Freundei) eingetreten war, wurde dureli eine neiie Bekaimt- 
seliait ausgeliillt. Die keimende Neigung wurde dureli das 
selione Lahnthal noeh erlioht. Fs war »eine eeht deutsehe 
ldvlle. wozu das iruehtbare Band die Prosa, und eine teiue 
Neigung die Poesie hergab«. 4 ’ ) Das Nousseausehe Gelallen 
an dem Landleben wurde noeh dureli Gessners Kadiermigen 
und hhllen und Goklsmiths >Verikletes Dorf« gesteigert. 
HSutige Ausllilge naeh Garbcuheim, zeugen davon. Hier aut 
dem Kiieken unter einem Baume liegend von den Mitgliedern 
der Kittertafel Gotler, Goue, von Kielmaimsegge. Dr. Kouig 
umgeben, mącili er aueh die Bekauntsehalt |. Chr. Keitners.'1 i 
Die Spaziergange mit Lotlen mitteu unter gruuenden Flureu 
nahrten die keimende Neigung. Der herrliehe Soinmer, der 
Yollmond, dem mil einer Verehriiiig seit Klopstoek und Ossian 
zu begegnen, Modę geworden war, waren imstaude die l.ieben- 
den zu entzSeken. Lun seiner Leidensehait, die iinincr geliihrlieher

■'■) I>U. XII. S-. Dy,
“ • i \ Sclnnitli i. p . 1N3.
***) I)w. XII.
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und ungestiimer zu werden drohte. zu entgehen. reisst er sich 
von Wetzlar los und wandert zu Fuss naci) Thal-Khrenbreit- 
stein, wu er mit Merck eine Zusammenkunft 1 »ei Frau La 
Rodie, in Giessen noch yerabredet liatte. W.Hirend ilim einst 
Fussreisen beschwerlich und langsain zu gein scliienen. wirkt 
auch hierin der Kintluss Rousseaus naci). -Faire route a pied 
par uu beau temps, dans un beau paj'S, sans ^tre pres.se et 
avoir pour ternie de ma course un objet agrcable ; voila de 
toutes les manieres de yitre celie. cjiii est le plus tle mon 
gout.« ) Fr seliwelgt in dem Genusse der Natur, der ilnn 
żmii Bediirfnisse geworden war. Wie nacli der Ldsung 
seines Yerhaltnisses zu Gretclien, zu Friederike. so wurde auch 
jetzt der tobende Kampl in seinem Herzen in der fn-ieu Na
tur ausgekampft. l)ie freie Natur. ».stuminlebendig« wie er sie 
nenut, iibte ihren heilendtm Finlluss aut ilm. indem sie sein 
Augennierk von seinem Inneren ablenkte. Sein Auge, »geiibl 
die malerischen und ubennalerischeii Schonheiten zu ent- 
decken, schwclgtc in Betrachtung der Nalien und h'ernen, der 
belmschten Felsen, der sonnigeu W jplel, der feuchteu Grunde, 
der throncnden Schlosser und der aus der Fenie lockenden 
blauen Bergreihen . ) Wie auch sonst immer regt sie in ihm 
den Nachbildungstrieb an. Fr denkt an seine Bestiunnung ais 
bildender Kiinstler, docli raubt ihm jede Zuversiciil das uu- 
gtinslige Messerorakcl. 1 >as Hans der geistreichen Frau in 
seiner herrlichen Lagę bot ihm die schrmstcn Aussichten. Fr 
glauble im Alter noch keiuc so herrlichen Morgen und Abende 
genosseu zu haben. wie in Fhrcnbreitsiein. Die >Gemeinde 
k’ousseaus« unteniahm Auslliige in die reizende Umgebung. 
Die geisti ciche i\la\imilianc zog den ]imgeu Dichler beson- 
ders an. Die herrliche Natur tand ilire Stalfage in der buritcn 
( iesellscha II. die sich hier yersainn^filt liatte. Der Ge miss der 
herrlichen Natur wurde durch tlie.se luustuudc noch bedeu- 
teud gesteigert. Die Riiekreise aut dem Rhein liihrte ilm an 
Rhemiels, St. Goar. Fachurach. llingen, Fllleld und Bieherich 
yorhei. Die Fiille der herrlichen Gegendi u wirkte aut ilm so 
machtig, tlass er tles Nachzeichuens derselben mcht eutbehren 
konnie, mu aul diese Art die Kindriicke testzuhalten. Durch

*) K o l l - . f . l l l  I. t . I. ]. ! \ .  11; t LL 1 22 .

-■'*) Pu NIM. t»i ic'! l. N-.. 7>v



das Betrachten der Naturschonheiten wurde sein Blick ge- 
scharft. Wie es um diese Zeit urn Goetlies Naturgefuhl beslellt 
war, kiinnte uns Goetlies Wertlier aufklaren. desseu erste 
Krystallisation in diese Zeit fallt. Was R. Meyer tiber den 
Unterschied zwischen Goethe iii Wetzlar und in Frankfurt 
1774. sagt. erstreckt sieli aueh auf sein NaturgeffilM. Dem er- 
steren ware es unmbglieh »mit dieser stillen Andacbt in das 
Walten der Natur sieli zu versenken wie es dem Autor des 
/>VVerther« Bediirfnis ist. Ilmen war zu sehr das eigene Herz 
und seine Emplindlichkeit Mittelpunct alles Denkens. ais dass 
sie gewagt batten. bei einem Spaziergang in der Natur so 
lang den Patienten unbeachtet zu lassen. Goethe fiihlt dies; 
und mit genialer Kunst eerdeckt er die SchwierigkeiUd) Wer- 
thers Naturgefiihl weist in mehr ais emer Hinsieht ein Hinaus- 
gehen Liber dasjenige Rousseaus. Auf dieses hat sehon 
Erich Schmidt hingewiesen. **) Diesen Unterschied nach- 
zuweisen werden wir an einer anderen Stelle Gelegen- 
heit linden. Yorlautig nhissen wir uns mit denjenigen 
Thatsachen beschaftigen, die diese Wandlung in Goetlies Nalur- 
gełulil hervorriefen. Seine Liebe zur Natur gieng mit einer 
uiwergleichlichen Tiele der Emptindung Hand in Hand. elit* 
ilm in die Natur sieli ganz versenken liess. Zu den friiheren 
Anregungen. die auf ihn einen machtigen Einlluss geiibt 
batten. kamen noch die Anregungen. die er ans S[)inoza 
schóplte. Unter den Schriftstellern. die auf ihn ani mSebtig- 
sten eingewirkt haben. stellt Goethe Spinoza obenan. Wenn 
lhm aueh dessen Eehre nocli niclit a Ile Rathsel der Natur aulloseri 
hall. s<> versrhaffte sie ilini jenes Glucksgefiibl. sieli dem Ewigen 
durch das Eindringen in die Natur zu nahern. ”  ) Die An- 
klange an Spinoza lassen sieli 111 Wertlier niebt verkennen. 
Enuai spinozisliscberi Hauch verrath aueh das Eied eines 
physiognomiselien Zeiebners, zuerst im Briefe an Merck vom 
5. Dec. 1773 eingesebaltet. Sein Yerlrauen auf die Natur tritt 
in dem Eiede mit almlieber Siarkę auf wie einst sein Ver- 
traueu auf seiuen Genius. Es stehl an der Grenzscheide zweier 
Eebcnsepochen des Diebters, wenn aueh die Anregungen des

p  U. M.jyrr 1 Sh.
I. c. S'- 1S5. |...
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jiidisclien Denkers weder liier noch in Werther zur Klarheit 
gedieben warem

Der Genuss der Natur bleibt in der folgenden Eebensepoche 
des Diohters uneerandert. Die dnreh Klopstoeks Odeń so ange- 
priescnc Eisbabn nimml ihn im Winter ganz in Anspruch. Es 
werden wiederbolt Reisen unternommen, doeh beschaftigen 
sieli seine Briefe mehr mit seinem Inneren ais mit einer schbnen 
Gegend. Nielit einmal die Reise in das.dureh St. Preux’s Liebe 
geheiligte pa}s de Vaud vermag den Dichter aus dieser steten 
Beobaebtung des kranken Herzens herauszureissen. Sein Reise- 
tagebucb, das nur lose Bcmerkungen iii jer seine Erlebnisse 
auf dieser Reise entlialt, entbelirt fast vollst3ndig ausgefiiln ter 
Natursc hilderungen. Charakte.ristiseh fiir seinen damaligen Zu- 
stand ist die Bemerkutig im Tagebucb »2 Uhr aufm Lauerzer 
See, bober herrliclier Sommerscbein, fiir lauter Wohllust sali 
gar niehts.« +) In seinen Briefen aus dieser Zeit begegnen wir 
aucb keinem einzigen Naturbilde. Er war nocli allzusebr eon 
seinem persdnlicbeo Empfmdungen befangen, urn sieli den 
Eindriicken der berrlieben Natur hinzugeben. Die Reise ver- 
felilte dalier iliren Zweek, denn sie faclite nocli seine Liebes- 
glutb an, statt sie zu lóschen, wie es sonst der Eall mit seinen 
vorigen Reisen bei ahnlicben Anliissen war. »Vergcbens, dass 
ieb drei Monate in freier Luft herumfubr, tausend neue Gegen- 
stande in alle Sinnen sog und ieb sitze wieder in Offenbach 
wie ein Papagei auf der Stange« beriebtet er bald nacli seiner 
Ruckkehr ani \  Aag. 1775 an Gralin Stolberg. Auf seinen ein- 
samen Wasserfabrten denkt er an die Aussichtslosigkeit seiner 
Liebe. Es steigt in ilim der Gedanke auf, bald nacli Siiden zu 
gelien. Er treibt sieli viel in freier Luft berum, urn . Leid und 
Freud, was eben Gott jungen Herzen zu tlieil gegeben bat, 
zu geniessen«, doeh ahnt er aucb sclion die bevorsteliende 
Trennung von Liii: »Vicllcicbt peitsebt mieli baki die unsicbt- 
bare Geissel der Eumeniden wieder aus meinem Yaterlande 
walirsebeinlieh niebt nordw,'irts.« *) Endlieli war es ilim gelun- 
gen aus diesen peinlieben Yerhaltnissen sieli herauszureissen 
dcli packte fiir Norden und zielie nacli Siiden« lieisst es ani 

30. October 1775 im Tagebucb. Es ist aber umgekebrt gelcom- * **)
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men. ais er es gedacht. In Heidelberg nocli reehtzeitig einge- 
liolt, zog er ani 7. Noyeniber in Begleitung vmi Kalbs i 11 
Weimar rin. Von seim‘r Bamaligen Stellung zur Natur zeiigen 
scine dr ci St hauspiele: Krwin und Klmir6« Claudine von Villa 
und Stella. Mit Werlhers Leiden wurdc jeno krankhatte K111- 
plindsamkeit der Natur gegt*X|ub(y nocli lange nielit abgethan. 
Dazu hedurfte es langerer Ze.it. In den genannten drei Schau- 
sfiielen kiindigt sieli bereits jener Kampf gegen die Natur- 
emptinrlsamkeit an, der einige Jalire spiiler in Weimar end- 
ę>i 1L a u s g e f o c h t e n  werden sollte. Alle drei Haupthgiiren, 
Klmire, Claudine und Stella weisen jenen genieinsamen Zup; 
der krankhaften Emplindsamkeit und Natursehwarmerei auf. 
In allen drei wird das Tliema variiert, wie diese Krankheit z 11 
heilen ware. Alle seufzcn naeli dem verlorenen Geliebten 
in der freien Natur. Ks ist nocli das Ausschiitten des eigenen 
Herzens, das sie an den Busen der Natur treilit. Tlir krankes 
1 łerz lassen sie kcinen Augenblick unbeaehtet. Die ganze 
Natur sclieint ihncn nur dazu zu dienen, 11111 ilire Einpfindun- 
gen und Gefiilile abzuspiegeln, I)oeli, wiilirend das Bied 
Klmiiefis :

»Mit vollen Athemzugen 
Kaug ich Natur ans Dir 
Kin sclimerzliebos Yergnflgen.
Wie lebt 
Wie bebt 
\\rie strelit 
Das Herz in mir.

uns noeli an Wertlier gemahnt. mit dem es zu gleicher Zeit 
entstanden, selieint in Claudine bereits eine Ketlexi(in eintęe- 
treten zu sein, welin wir die Worte Crugantinos: »Dafiir will 
ich cuch aucli z uge.be. n. dass wcr sieli eiiimal ins Yagicren 
einliisst, kem Z i e 1 melir bat und keine Grenzen ; denn unser 
Herz aeb ! das ist unendlii b, so lang ilnn Kr.lfte zureicheiK 
beaebten, die auf den spiiteren Kampf gegen die iiberstro- 
mende Emplindung binz.uweisen scbcinen.

Die nffcbste Umgebung von Weimar konnte auf den 
Dichter keinen gilnstigcn Kindruck gemacht haben. Kine me- 
ridionale Natur, wie er es war, konnte er weder eine bleicbe 
Sonne nocli eine graue Aussicht mit keincm oder diirftigen 
Wacbslbum eortragen, Fiir die Mangel der nacbsten Umge-
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bung entschadigen ilin in reichlichem Masse Ausiliige in die 
weitere Unigebung. Ks ist imraer noch ein Rousseauisches 
Band, das ilm an die Natur im weitesten Sinne des Wortes, 
an Land und Leute bald nach seiner Ankunft in Weimar 
kniipft. »Morgen geh' ich iiber Jena nach Waldeck, wilde Ge- 
gende.n und einfache Mensclien aufzusuclien« theilt er La- 
vater am 21. Dec. 1775 mit. »Romantische Plfltze, wilde Blicke 
und offene freundliche Aussichten« werden durch den Dichter 
mit Vorliebe aufgesuclit. Es macht ihm viel Spass, das 
Land kennen zu lernen, da er im Februar J. 1776 bereits ent- 
schlossen ist, in Weimar »w9r’s auch nur auf ein paar Jahre 
zu bleiben.« *) Am 21. April nimmt er seinen Garten an der 
Ilm in Besitz. Das alte Bauernhaus muss erst vollstandig 
hergerichtet werden, um bewohnt werden zu kdnnen. Die 
schbne Wiese lockt ihn zu einsamen Spaziergangen, wenn 
er den Herzog auf seinen hftufigen Jagdzflgen oder Ausflti- 
gen nicht begleitet. Die Arbeiten in seinem Garten, Zeich- 
nen und Dichten neben den Unterhaltungen des Hofes nelimen 
ilm vollstandig in Anspruch. Nachdem es ihm gelungen, seinen 
Garten von Raupen zu saubcrn, wird ihm der Aufenthalt 
dort am liebsten. Er empfangt dort Gaste, auf seinem Altan 
unter freiem Himmel verbringt er seit 19. Mai 1776 auch Nitchte 
»und nun Erdttilin fur ewig«,**) das Bliihen der Blumen auf 
der Wiese, das Singen der Vbgel entziicken ilm.***) Bald 
entscheidet sieli sein Schicksal. Zum Legationssecretar ernannt 
wird der empfindsame Naturschwarmer gezwungen ins thatige 
Leben einzugreifen. Diese neue Richtung in seinem Leben 
lenkt auch sein Naturgefiihl in neue Bahnen. Bisher hatte 
er sie entweder ais Maler oder ais Dichter betrachtet. Ais ein 
hoherer Beamte eines wenn auch kleinen Staates muss er 
nun vor Allem darauf bedacht sein nicht so sehr auf die Schcn- 
heiten ais vielmehr auf den Nutzen der Natur sein Augen- 
merk zu lenken. Die Revision der Waldreviere, die Aufnahme 
des Bergbaus in Ilmenau besclutftigen ihn bereits im ersten 
Jahre seines Aufenthaltes in Weimar. Der Forstmeister Sckell 
weihte ihn zuerst in die Geheimnisse der Holzcultur ein. Die

I»f. an Joh. Fahlmer 14. P'ebr. 1776.
**) T»f. an Fr. v. Stein i g .  Mai 1776.
***) TIf 1 an Cifm Stollicrg 17. Mai 1776.
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uns noeli an Wertlier gemahnt. mit dem es zu gleicher Zeit 
entstanden, selieint in Claudine bereits eine Ketlexi(in eintęe- 
treten zu sein, welin wir die Worte Crugantinos: »Dafiir will 
ich cuch aucli z uge.be. n. dass wcr sieli eiiimal ins Yagicren 
einliisst, kem Z i e 1 melir bat und keine Grenzen ; denn unser 
Herz aeb ! das ist unendlii b, so lang ilnn Kr.lfte zureicheiK 
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sich zwar von den Uinstanden zusammengepackt aber noch 
nicht gedriingt.*) Mitten unter zahlreichen Amtsgesclntften denkt 
er viel an seine Bestimmung, wie wir es in seinen Briefen an 
Frau von Stein verfolger: kdnnen. Obgleich er der Natur ge- 
geniiber nocli nicht ganz kalt sich verhalten kann, vennisst er 
im nSchsten Jahre bereits den einstigen »belebenden Genuss« 
auf der Wartburg. Die Sehonheit der Natur nimmt er 5 mit 
dem Hchten Gefiihl von Dank, wie der Durstige ein Glas 
Wasser nimmt und die Heiligkeit des Brunnens und die 
Lieblieit der Welt nur nebenweg schaut.***) Beim Uberlegen 
dessen, was wahrend seines zweijahrigen Aufenthaltes in W ei
mar mit ihm geschehen, erkennt er willig die Gute des Schick- 
sals an, das ihn in die ihm »ehdess entferntesten Gefiihleund 
Zustande lieblich hineingeleitet hat.«***) Es sei mit ihm verfah- 
ren »wie mans mit Linden tliut, man schneidet ihnen die 
Gipfel weg und alle schone Astę, dass sie neuen Trieb krie- 
gen, sonst sterben sie von oben hereina Er dankt auch 
in seinem Tagebuche*****) dem »heiligen Schicksale,« dass es 
ihm »Dach und Beschranktheif vom Haupte gezogen wie eine 
Nachtmiizze. Lass mich nun auch frisch und zusammen 
gcnommen der Reinheit geniessena

Den Kampf, den er ausfechten muss, um in seinem 
Yerluiltnis zur Natur diese Reinheit sich zu erringen, konnen 
wir in seinen Tagebiichcrn und Briefen verfolgen. Von ihm 
zeugen aucli beide Singspiele »LiIa« und »Die gellickte Braut«, 
dereń Entstehung in diese Zeit falit. In dem ersteren erschien 
in seiner ersten Eassung noch ein Mann, der mit der krank- 
haften Sentimentalitat gegen die Natur behaftet war, in der zwei- 
ten Eassung ist es bereits eine Frau, eine Geistesverwandte 
von Elmirę, Claudine und Stella. »An der hinteren Seite des 
Parkes lnilt sie sich noch immer auf, schlaft des Tages in der 
Hiitte, die wir i 11 r zureclit gemacht haben, vermeidet alle Men- 
schen und wandelt des Nachts in ihren Phantasieen herum. 
Manchmal versteck’ ich mich, sie zu belauschen, und ich ver- 
sichere Ihnen, es gehbrt viel dazu, um nicht rasend zu werden,

*) 111. .111 Kr. v. Slcin. Ki. Scpl. 1776.
55t:l5) lii. an l‘ i. v. Sloiu. i j .  Scpl. 1777.

lif. an Kr. v. Sic i 11. 7. Xovcml>cr 1777.
*'**■*} |5f. an Kr. v. Slcin. S. Xovcml>cr 1777.
*****) T:ij»cb. i-i. Xuvl)i . 1777.
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wetin ich sie herumziehen sehe mit losem Haar — im Mond- 
schein einen Kreis abgehen! — Mit halb unsicherm Tritt 
schleicht sie auf und ab, neigt sich bald vor den Sternen, 
kniet bald auf den Rasen, umfasst einen Baum, verliert sieli 
in den Strbuchen wie ein Geist.« - erziihlt der Baron von 
Lila im ersten Act des genannten Singspiels. Die Reise aul 
den Harz bringt die Gedanken des Dichters zur Reife. Kr ge- 
langt zur Kinsicht, dass reine Rulie durcli die Kntausserung 
allein zu gewinnen sei. Gezwungen an sieli selbst diese Knt
ausserung zu iiben, kuinmt er mit niedrigen Menschen zu- 
sannnen, »die ein bestimmtes, einfaches, dauerndes, wiebtiges 
Geschaft haben.« Der Verkehr mit ihnen wirkt auf lhn ein wie 
ein Bad, »das einen aus einer biirgerlich wollustigen Abspan- 
nung wieder zu einem neuen kraftigen Leben zusainmenzielit.«it) 
Melir ais sonst friilier beschSftigt er sieli mit dem Bergbau. 
In dieser Stimmung belindet er sieli, indem er den seelistab 
Act seiner -Gelliekten Braut« absehliesst. Die >Komische 
Uper« wird ani 30. Janner 1778 aufgefiihrt. Ks wird auf der 
Biihne ein Autodate mit jenen hbersehwenglielien Knt 
ziickungen iiber die Natur veranstaltet, die durcli Nouvelle 
Heloise, noeh melir durcli Goethes »Werther« heraulbeschwo- 
ren waren. Uin ilirer endgiltig loszuwerden, wahlt er die 
sehartste Walte, den Spott, dazu. Mit der Abstreilung der 
Auswiichse seiner krankbalten Zeit bat der Dichter noch langc 
nicht auf den vertrauten Yerkehr mit der Natur verzichtet. 
Die meiste Zeit verbringt er aluilieh wie in vorigen Jabren, 
im Kreien. Im Winter ist es die Kisbahn, die ihn ins Kreie 
lockt. Hier kampft er oit mit seinen Gedanken. >Bestinnnteres 
Gefiibl der Kinschrankung und dadureb der wabren Ausbrei- 
tung« ist ein Krgebnis dieses inneren Kamples. *  **)) I >iese 
innere Wandlung, die nacli und liarh in ilnn sieli eollzieht, 
lasst ibn bisber iibersebene Sehuriheiten in seiner rniebsten 
Ibngebung entdecken. Sein : stilles Tliak beginnt ibn lininer 
melir zu lesseln, seine Anzieliungskraft ninnnt noeli mit der 
Kntfermmg, die durcli seine Keise nacli Berlin veraulasst 
wurde, nueb zu. Kr suebt seiner nachsten Ibngebung sieli 
mitzlieb zu erweisen. Zu diesem Zwecke beginnt er an der

*) i;(. an It . v. SU*in 7. ( )ec. 1777

**) 1' el>. 177S.



Ilm jene Gartenanlagen, die einige Jahre spater vollendet, der 
Landschaft ein neues und gefalliges Aussehen verliehen. Zur 
Keier des Namenstages der Herzogin Louise legt er sclion 
im J. 1778 ein Kloster und eine Einsiedelei an. Die Arbeiter 
an den Gartenanlagen zwingen ihn in steter Fiihlung mit 
der Natur zu verbleiben, bald seine Amtsgeschafte bald sein 
Attachement an den Herzog veranlassen ihn zu hauHgen Aus- 
ihigen nach Dornburg, Wilhelmsthal, Eisenach, Apolda, auf 
denen er der Natur audi von einer andereu Seite sicb nahert. 
Seine Naturbetrachtung wird immer melir tiefsinniger. Er 1 * * ***)e- 
gntigt sieli mit dem Genusse des Sinnfalligen nicht melir, 
sondern wendet sieli dem Naturstudium zu. -dcli bin in Jena 
gewesen, wo mieli Steine und 1’ tianzen mit Mensehen zusam- 
mengeliangt haben« — theilt er der Frau vou Stein am 24. 
September 1778 mit. Er besucht hier einen Steinsehleifer, Walchs 
Gabinet und Griesbach, doeh steht das Naturstudium noeh 
nielit im Yordergrunde seiner Interessen. U111 abgezogener zu 
werden, versuelit er es mit dem Zeiclinen der Arehitectur, denn 
er hat noeh mit dem Gedanken zu kiimpfen, ob es nieht 
besser wiire »wenn einer lnensehliehere Leidensehaiten hatte.«*) 
Allmahlieh gelangt er zur Uberzeugung, (lass der Druek der 
Gesehafte den Genuss des Eebens noeh melir erlioht. »Elender 
ist niehts ais der behagliehe Menseli oline Arbeit, das sehonste 
der Gaben wird ilini eekel.« **) I11 dieser Eberzeugung be-
stiirkt ihn noeh Merek, der ihn in Weimar im Juli desselben 
|ahres besucht sdiirre Sehaalen abstreift und im alten Guten 
b e f e s t i g t , « i n d e m  er ihn in seinem eigenen Spiegel zeigt. 
Die Gedanken, die Merek in ilini angeregt hat, spinnt er im 
Stillen tort. lir denkt an sein Verhaltni.s zur bildenden Kunst 
(loch erscheint es ilini nur ais ein Traum.****) Er will alles 
»Aninassliehe«, das ihm noeh anhattet, abstreifen, und »die 
sclibne Kraft nur »die wahren Kbhren neben einander in 
gleieher Finie aufplumpen :.>: <** ) So wird naeli und nach 
wiederum eine Elatit abgestreirt und die diirren Sehalen ani 
7. August ver!iraniit. lis wird ein Stiller Eiickblick auf das
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vergangene Leben gehalten. Die Verworrenheit, Betriebsarn- 
keit, Wissbegierde, das Heruir.schweifen der Jugend, das 
Schwelgen in »dunklen ima>>:inativen Verhaltnissen« hatten 
ihm bislier Wohllust bereitet, meint er in seinein Tagebuche. 
Er gelangt zur Einsicht »Wie ich alles Wissenschaftliche nur 
halb angegriifen und bald wieder habe fahren lassen, wie eine 
Art von demiitiger Selbstgefalligkeit durcli alles geht, was ich 
damals schrieb. Wie kurzsinnig in nienschlichen und gottli- 
chen Dingen ich mich umgedreht habe. Wie des Thuns 
auch des zweckmassigen Denkens und Dichtens so wenig, 
wie in zeitverderbender Empllndung und Schattenleiden- 
scliaft gar viel Tage verthan, wie wenig mir davon zu 
Nutz kommen und da die Halfte nun des Leber.s voriiber 
ist, wie nun kein Weg zuriickgelegt sondern vielmehr 
ich nur dastehe wie einer der sieli aus dem Wasser rettet 
und den die Sonne anfangt, wohlthatig abzutrocknen.« Er 
schliesst seine Erwagungen mit den Wunsche ab: »Mbge die 
Idee des reinen, die sich bis aut dem Bissen erstreckt, den ich 
in Mund nehme immer lichter in mir werden.« *) Dieser 
Wunsch geht ihm auf seiner Reise in die Schweiz in Er- 
tullung. Die Wiedergabe der empfangenen Eindrucke in Briefen 
an Frau von Stein zeugt von jenem Grad der inneren Rein- 
heit, die er sich durcli harte Rampie mit sich selbst errungen 
hat. Der Anblick der schonen grtinen Ge^end von Selz theilt 
seiner Secie etwas von jener Sussigkeit mit, die reifen Trau- 
ben innewohnt. »Der Rhein und die klaren Gebirge in der 
Nalie, die abwechselnden Wfilder, Wieseu und gartenmassigen 
Felder machen dem Menschen wolil und geben mir eine Art 
Behageus, das ich lange entbehre.* **) Sie entlocken ihm den 
Wunsch liier zu wolinen, denn »mancher wiirde nicht so 
schnell im Winter einfrieren und im Sommer eintrocknen.<.<+,’,) 
»Ungebtriibt von einer beschrankten Eeidenschafu, von einem 
reinen Wohlwollen zu Menschen getragen, suclit er seine alten 
Freunde auf, auf die er »wie von einem liohen Berge oder 
im Vogelllug« hinabsehen kann. In der Schweiz angelangt 
gibt er sieli dem Natuigenusse ganz hin. '>Das Erhabene gielit

*) Ts;l>. 7- A ul:. 1770.
III. ;m l'r. v. M ciii 2 C  Scpl. 1771). 
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der Seele die schbne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefiillt, 
fuhlt sieli so gross ais sie sein kann und giebt ein reines Ge- 
(iilil, wenn es bis gegen den Rand steigt ohne iiberzulaufen. 
Mein Auge und meine Seele konnte die Gegenstande fassen 
und da ich rein war, diese Empfindung nirgends falseh wider- 
stiess, so wirkten sie, was sie sollten. Wenn man solch ein 
Gefiihl mit dem vergleicht, wenn wir uns miihselig im Kleinen 
umtrciben, alle Miihe uns geben ihm so viel ais mbglich zu 
borgen und aufzuilicken um unserm Geist durch seine eige- 
ne Creatur eine Freude, um Futter zu geben, so sieht man 
erst wie ein armselig Behelf es ist.«* **)) An dieser Stelle sucht 
der Dichter seinen bisherigen Standpunct der Natur gegen- 
iiber, ins Auge zu fassen. Er ist bis zur jener Reinheit vor- 
gedrungen, die bei der Naturbctrachtung die hflchstc Stufe 
der Vollkommer.heit, wenigen nur erreichbar, bildet. Die er- 
habenen Gegenstande, die ihm nicht so ganz unbekannt wa
ren, weiten seine Seele aus, wodurch er »an innerem Wachs- 
thum« gewinnt. Es ist die Flmplindung einer stilłen Resigna- 
tion und »Angleichung an die Natur*, die aus seinen Worten 
sprieht: »Hatte mich nur das Schicksal in irgend eine grosse 
Gegend heissen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nah- 
rung der Grossheit aus ihr saugen, wie aus meinem lieblichen 
Thale Geduld und Stille.« Fis sind jedoch nicht Empfmdungen 
allein, die diese schonen Naturgegenstande in ihm erregen, 
sondern auch Gedanken iiber die Art ihrer Flntstehung. Flr 
denkt nicht allein an die Nachbildung dieser Gegenstande 
mittels der Malersi oder der durch sie hervorgerufenen F.m- 
pfindungen in der Poesie, sondern auch an die Revolutionen, 
die diese Felsen durchgemacht haben. kurz san Alles langsam 
bewegendes ewiges Gesetz.«*ł) Das wissensehaftliche Interesse, 
das wir an einer anderen Stelle in seinern schrittweisen Flr- 
starken werden verfolgen kbnnen, verstummt noch vor dem 
aesthetischen jedoch bereits gelauterten Gefiihle. Idiese Reise 
uberzeugt ihn jedoch von der Nothwendigkeit einer ernsten Flin- 
gatie an die Naturwissenschaft, was er schon liingst im Stillen 
in seiner Seele mit sich umgeworfen.

Diese Wendung vollzieht sich jedoch nicht plbtzlich 
und unverhofft. Sie ist tief in seiner Natur bereits be-

*) lir. an Fr, v. Stein. 3. Oct. 1779.
**) Bf. an Fr. v. Stein. 3. Oct. 1779.
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griindet, ihr Eintreten wird durch aussere Umstande nur 
beschleunigt und gefordert. Die Angaben Goethes iiber seine 
Beschaftigung mit der Naturwissenscbaft vor seiner Ubersied- 
lung nacli Weimar sind sehr sparlich, er behauptet sogar von 
allen drei Reiehen der Natur »nicht die geringste Kenntnis 
gehabt zu haben.? Wenn auch medicinisehen Gesprachen bei 
Hofrath Ludwig in Leipzig oder denjenigen in Strassburg 
auch keine so nachhaltende Wirkung auf ihn beizumessen 
wiire, so giengen sie doch nicht ganz spurlos an ihm vorbei. 
In Leipzig wie in Strassburg legt er jedoch nocli einen un- 
uberwindlichen Widerwillen gegen die Zerlegung der Natur 
an den Tag. In Leipzig ist ihm Hirschfeld »Anatomiker der 
Natur* * ebenso zuwider wie in Strassburg Systeme de la naturę, 
das zu dieser Zeit in seine Hande gerathen war. Die Beschafti- 
gung mit Theophrastus Paracelus und mit der Alchemie ubt 
eine voriibergehende Wirkung nur auf ihn. *) Die Auffassung 
der Natur ais eines Mechanismus widerstrebt ihm ebenso sehr 
wie das Zusammenlegen eines Ganzen aus seinen einzelnen 
Theilen. Die Ahnung eines ewigen Gesetzes. das sowohl der 
organischen ais auch der anorganischen Natur zugrunde Ulgę, 
setzt sich in seinem Geiste fest. Dieser kommt sein Studium 
Spinozas entgegen, das auf seine Naturanschauung den mach- 
tigsten Einfluss iibt. Wir haben oben bereits hervorgehoben, 
dass in mehreren Werken, die seiner Ubersiedlung nacli 
Weimar vorausgegangen waren, die Anregungen des Weisen 
von Amsterdam nicht zu verkennen sind. Sie haben seine 
Anhanglichkeit an die Natur nicht nur gesteigert sondern 
auch diese vertieft, ihr einen mystischen Zug verliehcn. Es 
ist die scientia intuitiva Spinozas, mit der er die ganze Natur 
zu erfassen strebt. **) Der aussere Anstoss zeichnet ihm die 
Richtung vor, nach der hin er sich bei der Erforsclning der 
Natur bewegen soli. »Physiognomische Fragmentem zur Be- 
fhrderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe* Lavaters, 
fiir die er einzelne Beitrage liefert, veranlassen ihn mit der 
Anatomie sich eingehender zu beschaftigen. Seine Umgebung 
in Weimar, »grosse Garten sowohl an der Stadt ais an Lust-

*) ( j o c Ui c s  Werkc. IŃiirschners DcuLsche NaLinnalliLeratiir. l»d. XXXIII. 
UinlciLun  ̂ vou K. Stcincr Ss. XXIII.

;5'*) Daselbst. 1. c. Ss. I,VI.
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schli issern, hie und da in der Gegend Baum- und Gebtisch- 
anlagen nicht ohne botanische Riicksicht, dazu die Beihilfe einer 
in der Nadiiiarschat't liings durchgearbeiteten wissenschaftli- 
dien Lokalflora nebst der Einwirkung einer stets fortschrei- 
tenden Akademie, alles zusamraengenommen gab einem auf- 
geweekten Geiste genugsame Eordernis zm Einsicht in die 
Pflanzenwelt. A) Das Beispiel Rousseau?, Goethes Besehaftigung 
mit eigenen und fiirstlichen Gartenanlagen, sein Leben im 
1'reien nahren seine Neigung zur Botanik und bieten ihm 
immer neue Riithsel, indem er in seinen Studien von einer Er- 
scheinung zu einer anderen tibergeht. Auf seinen Maler- 
ziigcn fesseln ihn oft malerische Felsen, denen zu seiner senti- 
mentalen Zeit fast eine Verehrung entgegengebracht wurde. 
Seine Bescluiftigung mit dem einheimischen Bergbau in 
Weimar lasst ihn audi in das Innere der Erde eindringen. 
Sein Bestreben, dem Herzog sieli nutzlich zu erweisen, legt 
ihm das Studium der Mineralogie und Geologie nahe.

Sein debhaft vordringender Geist« begntigt sich mit dem 
Genusse nicht, sondern verlar,gt Kenntnis, »denn man vermag 
das nur zu geniessen, was man kennt«. Er ist daher spater durch 
Kants Kritik der Urtheilskraft liocli erfreut, in welcher er seine 
nlisparatesten Beschaftigungen«, Kunst und Wissenschaft, 
aesthetisches und teleologisches Urtheil einer und derselben 
Geisteskraft unterworfen sieht.**) »Mich freute, dass Dichtkunst 
und vcrgleichende Naturkunde so nah mit einander verwandt 
seien, indem beide sich derselben Urtheilskraft unterwerfen.« ***) 
Beide, Kunst und Wissenschaft, beruhen auf dem Erkennen, 
beide verfahren objectiv, die Form, in der sie sich aussern, 
sei nur yerschieden, war auch Goethes Meinung. Wenn man 
mit Steiner die Wissenschaft ais »die Kenntnis des Allgemei- 
nen«, ais »das abgezogene Wissen« die Kunst dagegen ais 
»Wissenschaft zur That verwendet« ais »praktische Wissen- 
schaft« auffasst. die Aufgabe der Wissenschaft in dem Nach- 
schaffen der Ordnung, nach der die Welt geftigt ist, der 
Kunst hingegen in der Ausbildung der Idee dieser Ordnung

(loctlie. ( leschiolite mcines botauischei) Sludiums. Werke. Kiirschners 
ldselie. Xlit. X X X III .  Ss. 73.

' . (ioellie. Iśinwirkimg der neuern Philosopliie. Weike. Kiirschner. Deu- 
tsche Mit. lid. X X X I V .  Ss. 28.
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des Weltganzen sieht,*) so inuss man mit ihm zur Uherzeu- 
gung gelangen, dass Goethes Kunst durch Wissenscliaft sich 
erganzen musste. s Goethe wollte eben weder Wissenscliaft 
noch Kunst, er wollte die Idee. Und diese spricht er aus oder 
stellt sie dar naeh der Seite, nach der sie sich ihm gerade 
darbietet*. Seine wissenschaftliche Betrachtung der Natur lasst 
sich daher nicht allein auf sein Bestreben, dem Herzoge zu nutzen, 
zurtickfiihren, sondern liegt tiefer in seiner ganzen Geistesan- 
lage bereits begriindet. Seine Gcdanken tiber die Natur 
werden in seinem aphoristischen Aufsatze »die Natur« 
dargelegt, der urn das Jabr 1780 verfasst, eine zuriick- 
gelegte Epoche im I.eben des Dichters abschliesst und 
den Gang seiner Naturstudien in allgemeinen Umrissen 
ankiindigt. Sein Vertrauen auf die Natur, das er im 
Briefe eines physiognomischen Zeiclmers bereits ausgespro- 
chen bat, tritt aus jeder Zeile des Aufsatzes uns entge- 
gen, doch scheint sein Verhaltnis zur Natur bedeutend an 
Klarheit gewonnen zu haben. Er betrachtet sich ais ihr Werk, 
mit dem sie schalten mag, denn »sie wird ihr Werk nicht 
hassen*. Sie sehafft und wirkt in einem fort, sie ist in stetem 
Wandeln begriffen, »fiirs Bleiben bat sie keinen Begriff und 
ihren Fluch bat sie an's Stillestehen gehangt . Und dessen 
ungeachtet »Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen ihre Ausnah- 
men selten, ihre Gesetze unwandelbar.« Das Werdende und 
das Eeste in der Natur wird so zum Gegenstande seiner 
Naturstudien. Auf allen Gebieteu derselben suclit er bis zum 
UrphSnomen vorzudringen. Was in Werthers Eeiden noch im 
Einsteren hindftmmerte, kaum angedeutet wurde, dies ist 
hier bereits zur Klarheit gelangt.

Seinel.iebe zur Natur wird durch die neue Riclitungplie sein Na- 
turgefiihl eingeschlagen.eher noch gesteigert ais beeintraehtigl,da 
er der Natur eine neue, nicht minder interessanteSeite abzugewin • 
nen weiss. Seine Naturbetrachtung, von der er die subiectivcn 
Empfindungen ganz fernzuhalten sich bestrebt, geht aus seinem 
inneren Kampfe gelautert hervor, dafur wird sie ticfsinnigcr, 
seine Freude an der Natur bleibt jedocli unverandei t. Er em- 
pfindet eine innige Freude beim Anblicke der Baume, die er einst 
gepflanzt.**) Der Aufenthalt im Freien, der Anblick der griinen-

*) Steiner 1. c. Ss. XI.
**) Bf. an Frau v. Stein 2. Februar 1780.
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den Vegetation ilosst ilim neue Hoffnung ein. *) s>Wir sind 
auf die hołien Gipfel gestiegen und in die Tiefen der Krde 
eingekrochen, und mogten gar z u gern der grossen formen- 
den Hand nachste Spuren entdecken. Es kommt gewiss noch 
ein Mensch, der dariiber klar sieht. Wir wollen ihm rorarbei- 
ten. Wir haben recht schone grosse Saclien entdeckt, die der 
Seele einen Schwung geben und sie in der Wahrheit ausweiten,« 
berichtet er der Frau von Stein.**) Er mbchte »jede Be- 
schwerlichkeit mitnehmen,« um nur immer »in Bewegung und 
freier Luft zu sein.«*s*) Er vergleiclit sieli einem Mirza, der 
auf die Messe von Kabul reist, so ist ihm »nicbts zu gross 
oder zu kleili, wornach ich mich nicht umsehe, drum buhle 
und handle.« ****) Die manigfachsten Interessen und Beschaf- 
tigungen, in dereń Mitte er steht, entlocken ihm das Gleich- 
n is : »In meinem Kopf ist’s wie in einer Miihle mit viel Gan- 
gen, wo zugleich geschroten, gemahlen, gewalckt und Ol ge- 
stossen wird.<<*****) Seine nŚchste Umgebung verdriesst ihn je- 
doch, worauf seine Klagen iiber das Klima hinweisen. »Der graue 
Tag will mir nicht schinecken« klagt er im Briefe an Er. v. 
Stein am 20. Miirz 1781. Einige Tage spitter, denn am 
28. Marz lySr kehrt diese Klage im Briefe an Er. v. 
Stein wieder. »Weun wir in einem besseren Klima wohnten, 
so wiire viel aiulers, ich bili der dezidirteste Barometer, der 
existirt.« Seine Ausserungen iiber seine Person werden in 
seinen Briefeu nacli und nach sparlicher und lakonischer. Still 
und zuriickgezogen lebt er in seinem Garten, der ihm ein 
»Zu!luchtsort« geworden ist. Jeden Morgen einjjfangen ihn hier 
nene Blumen und Knosjien. »Die stille reine immer wieder- 
kehrendd leidenlose Wgetation Iriistet mich oft iiber der Men- 
schen Notli, ihre moralischen noch mehr physischen Lbel.« Der 
Dichter Tassos tiihlt sieli durch seine mannigtachsten Geschafte 
immer lkirter bedningt. Es entringt sieli seinen Lippen die Kla
ge: »Das ganzeJalir sueht mich kein angenehmesGeschtfft auf und 
man wird von Notli und Ungeschick der Menschen immer hin 
und wieder hergezogen.« ******) Seine immer mehr iiberhand-

•; i:i. a: 1 1 1 a-' \. ''I s Mai 17.N1*
**) Ml. an l i an v. Slrin 7. Srpilii. i ;So .

• 1 Ml. a 11 Miau S ir  i u S. Sr|>lln. 17 Sn.
**** ) Ml. a n l*i a u \. S ir  i u 12. Srjiii.i. 17.Su.

Ml’, an I* ra 11 v. Slrin i.\. Sr|»Llir. 17S0.
1 Ml. an I* r. v. Slrin 2..). A|>ril. 17iS _̂
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nehmende Vorliebe ftir Naturstudien veranlasst ihn zu hau- 
figen Ausfliigen in die Urngebung und zur sorgfaltigen Bc- 
obachtung der Pflanzen *) und Kelsen. **) Er durchstreift 
Berge und Kliifte, »sie selien mir zwar nicht mehr so malerisch 
aus, doch ist's eine andere Art Malerei und Poesie, womit icli 
sie jetzt besteige.« Seine Ausfliige in den Harz in den Jahren 
1783 und 1784 gelten auch nicht so sehr den Schónheiten dieses 
Gebirges ais vielmehr der geologisehen Untersuchung dessel- 
ben. »Ich habe diesrnal Krausen mit auf dem Harze gehabt 
und er hat mir alle Felsarten nicht malerisch sondern wie sie 
dem Mineralogen interessant sind, gezeichnet.«* *) Wie an Fclsen 
sosuchteran  Knochen, in der anorganischen und organiselien 
Welt, nach ewigen unwandelbaren Gesetzen. »Heute liaben wir 
eine mineralogische Spazierfahrt gemacht und uns aul gut berg- 
mannisch wacker erlustigt. Der einfache Kaden, den ich mir 
gesponnen habe, ftihrt mich durch all’ diese unterirdische 
Labyrinthe gar schbn durch und giebt eine Cbersicht selbst 
in der Verwirrung,« schreibt er an Frau von Stein ara 12. Juni 
1784. Er freut sich einige Grundgesetze der Natur entdeckt zu 
haben. Im J. 1785 scheint in den Vordergrund seines Gottes- 
dienstes teiner stillen Beachtung der Naturgesetzinassigkeih, 
wie Scholl ihn nennt,****) die Botanik getreten zu sein. Er be- 
obachtet die Pflanzen fleissig mittelst eines Mikroskops, das 
ihn auch auf seiner ersten Reise nach Karlsbad begleitet, wo 
die Beschaftigung mit der Botanik an Tagesordnung steht. Die 
Pflanzenwelt steht auch im nachsten Jahre im Mittelpunrte 
seiner Naturbeobachtung, wie er es Erau von Stein berich- 
tet: *****) »Am meisten freut mich jetzo. das Pflanzenwesen, 
das mich verfolgt und das ist’s recht wie einem eine Saclie 
zu eigen wird. Es zwingt sich mir alles auf, ich siune nicht 
mehr driibcr, es kommt mir alles entgegen ur.d das unge- 
heuere Reich simplificirt sich mir in der Seele, dass ich baki

*) ur. 111 Kr, \ . Stein 15. Miii. 17 \o \  !) . 17X2. 40. j Tu nci. i . ) :ini 11
Scpt. 17S;,. 12 . Dcci). 17S 3. 25. Ajnil 7S(>.

**; m. an Vr. w Stein 12. Apiil 7S2. .i . Sej>t. 17S;. l.S. |aa. 17S4. 5. 7
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2. Decb. 17S4

21. 27. 31. Aug. 17S4. Vł;! Hf. :i:: II/.--, id. h .i 17S3. a u ^1 crek
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von W. . Frankfurt a. M. 1SS5. II. IM. Ss 237*
*****) 10. Juli 7S6.



die schwerste Aufgabe gleich weglesen kann. Wenn ich nur je- 
manclem den Blick und die Freude mittheilen konnte, es ist 
aber nicht mbglich und es ist kein Traum, keine Rhantasie; 
es ist ein Gewaln werden der wesentliehcn Form, mit der die 
Natur gleiehsam nur immerspielt und spielend das mannigfal- 
tige Leben hervorbringt. Hiitt’ ich Zeit in dem kurzeń Le- 
bensraiun, so getraut’ ich mich es auf alle Reiche der Natur, 
auf ihr ganzes Reich, auszudehnen.« Seine. Freude iiber dicse 
Fntdeckung kennt keine Grenzen: »Wie lesbar mir das Buch 
der Natur wird, kann ich Dir nicht ausdriicken, mein langes 
Buchstabieren hat mir geholfen, jetzt ruckt’s auf einmal und 
meine stille Freude ist unaussprechlich. So viel Neues ich 
linde, tind’ ich doch nichts unerwartctes, es passt alles und 
schliesst sieli an, weil ich kein Svstem und niclits will ais die 
Wahrheit um ihrer selbst willen.**) Die Reise nach Italien 
sollte ihm crst eine Bestatigung seiner Gedanken bringen.

Unter den Griinden, die Goethe zu seiner italienischen 
Reise bewogen, nennt R. Meyer seine Sehnsucht nach einer 
grossen lebcndigen Natur, indem cr diese in drei Gestalten: 
in der Landschaft, im Yolksleben, in dem grossen Zusammen- 
hange filier Kunst, dcm Kiinstler entgegentreten iJTsst.**) Uns 
interessiert vorlaulig sein Yerhaltnis zur ersteren. Wir haben 
oben bereits wiederholt hervorgehoben, >vie beengt sieli 
Goethe durcli die Umgebung von Weimar fiihlte. Von Zeit 
zu Zeit unternommene Reisen er(|iiicken und erfrischen ihn 
doch auf die Daucr yermogen sie es aucli nicht. Die errun- 
gene Klarheit litsst sie noch umso diirrer erscheinen, er ver- 
sucht ihr jedocli ein neues lnteresse abzugewinnen, indem er 
an clie Stelle der poetischen und malerischen Nachbildung 
der Landschaft wissenschaitliche Frforschung derselben setzt. 
Beim Antreten seiner Reise herrscht noch die wissenschaftliche 
Naturbetrachtung vor. Alle Beobachtungen, die sieli auf Mi
neralogie und Botanik beziehen, werden sorgfaltig eingetra- 
gen. Die Ftille dieser Beobachtungen ist noch so gross, dass 
er sie in seinem Reisetagebuche ausscheidet, um die zusam- 
menhangende Krzahlung unter wissenschaftlichcn F,xcursen 
nicht leiden zu lassen. Seine Beobachtungen iiber die Witterung

* ' )  I* I. ;ui Ir. v. Steni. 15. Juni i ; aO.
**) 1. W S , .  152.
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ais Notę a., iiber Polhóhe, Clima ais Notę b., liber Pflanzen und 
Friiclite ais Notę c., von Gebirgen und Steinarten ais Notę 
d., Menscben ais Notę e. schliessen die beiden ersten Ab- 
schnitte seines Reisetagebuehes ab. Vom dritten Stiick, von 
Verona, an, werden diese Naturbeobachtungen immer 
sparlicher, denn in den Vordergrund seiner Aufmerksamkeit 
tritt von da an die italieniscbe Kunst. Am 5- September be- 
dauert er zwar auf seinem Wege Salzburg nicht gesehen zu 
liaben docb nicbt so sehr wegen seiner malerischen Lagę, ais 
viebnehr aus wissenschaftlichen Griinden, denn er babę da- 
durcli »das Zillerthal mit seinen Turmalinen, die Bergwerke 
von Scbwaz, die Salinen von Hall« nicht kennen gelernt. 
Die Formation der F'elsen interessiert ihn noch starker ais 
ihre Gestalt.*) >Mir ist’s nur jetzt urn die sinnlichen fundriicke 
zu thun, die mir kein Buch und kein Bild geben kann, dass 
ich wieder Interesse an der Welt nehme und dass ich meinen 
Beobachtungsgeist versuche und auch sehe, wie weit es mit 
meinen Wissenschaften und Kenntnissen gelit, ob und wie 
niein Auge licht, rein und heli ist, was ich in der Geschwin- 
digkeit fassen kann und ob die Falten, die sieli in mein Ge- 
miith geschlagen und gedruckt liaben, wieder auszutilgen 
sind.»**) Der Anblick der ersten Reblhigel entziiekt ihn,*** 
er bricht in Worte des Staumeus aus. »Wenn dies alles je- 
mand łase, der im Mittag wuhnte, vom Mittag kanie, wiirde 
er mich tiir sehr kindisch halten.« Mit Unniuth erinnert er sieli 
an scine nordische Fleimat. ?Ach was ich da schreibe hab ich 
lang gewusst, seitdem ich mit Dir unter cinem bosen Himmel 
Keide und jetzt mag ich gern diese Freude ais Ausnalmie 
liihlen, die wir ais eine ewige Naturwohlthat immer geniessen 
sullten.«****) Die durcli -eine wissenschaltlichen Studien ganz 
verdrangte I.ust am Landschaftszeiclmen wird durcli die herr- 
lichen GegenstSnde aufs Neue angeregt. »Hier waren die 
schonsten Kalkfelsen zu malerischen .Studien?*****) bemerkt er 
ani Lago di Garda in seinem Tagebuche docli fiihren seine 
wiederholten Versuche im Landschaftszeichnen zu l<eine:n be- 
triedigenden blrgebnis. Es thut ilirn zwar sehr leid, dass ei’ 
nicht zeichnen kann docli freut er sieli, dass er so viel kann.

*) 7. S r].i. 17.S(>.

--‘n **S!o *****) i u. scpi. 17S0.
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>Wie mir auch Mineralogie und das bischen hotanischer Be- 
griff unsaglich viel aufschliessen und mir der eigentlichste 
Nutzen der Reise bis jetzt sind.«*) Von Verona an tritt die Na
tur aus dem Kreise seiner Betrachtung nach und nacli zu- 
riick. Hier geht ihm das Yerstandnis fiir die antike Kunst 
a uf. Noch findet er jedoch Worte der Bewunderung ftir die 
Cypresenzweige im Garten Giusti.**) Er schaut sich in Vin- 
cenz noch um und erblickt triibes Gebirge in Tirol »wahr- 
scheinlich halit ihr iibel Wetter, hier regnet’s einmal doch 
ist’s bald wieder schon.W *) Er bemuht sich sowohl Kunst- ais 
auch Naturgegenstande rein zu sehen. In Padua findet er 
eine Best&tigung seiner Ideen, die ihm neue Hoffhung einfiosst. 
»Es wird gewiss kommen und ich dringe noch weiter. Nur 
ist’s sonderbar und manchmal macht mich’s fiirchten, dass so 
gar viel auf mich gleichsam eindringt, dessen ich mich nicht 
erwehren kann, dass meine Existenz wie ein Sclmeeball wachst 
und manchmal ist’s, ais wenn mein Kopf es nicht fassen noch 
ertragen kunnte und doch entwickelt sich Alles von innen 
heraus und ich kann niclit leben ohne das.«****) Seine Natur- 
studien und seine erworbenen Naturkenntnisse sind ihm 
bei seinen Kunststudien behiltlich. »So ist mir die mineralo- 
gische und oryktologlsche Kenntnis der Steine ein grosser 
Vorsprung in der Baukunst.* Er fahrt fort, die Pflan-
zen aufmerksam zu heobachten, er untersucht die Organe der 
MeerpHanzen und die Bedingungen ihres Wachsthums. »Wie 
wohl wird mir’s, dass das nun Welt und Natur wird und auf- 
hort Gabinet zu sein.«******) Je  weiter er vordringt, desto grossere 
fast fieberiiafte Hast bemachtigt sich seiner. Er lasst alles lie- 
gen, um nur friiher in Rom einzutreffen. »Ich habe keinen 
Genuss an nichts, bis jenes erste Bediirfnis gestillt ist, gestem 
in Cento, heute hier, ich eile nur gleichsam angstlich vorbei, 
dass nur die Zeit verstreichen mbge und dann mbgfich, wenn 
es des Himmels Wille ist, zu Allerheiligen in Rom sein, um 
das grosse Fest am recliten Orte zu sehen und also einige

I JJ. Sttpl. 17S6.
*s ) l'Kl>. 17 Sc|.t. r7S0. VS1. iy. Sepl.
***) 25. Sępi.. 17S0.

1 '1 gb. 27. Sept: 17SÓ.
******) Tgb. 5. Oct. 1786.



Tage voraus, da ])leiht mir nichts iibrig, ais ich muss Elore.nz 
liegen lassen und es auf einer frolien Riickreise mit geoffne- 
ten Augen sehcn,« schreiht er in Hologna. *) l jngeachtet 
dieser fieberhaften Ffast lindet er Zeit zu seinen mineralogi- 
schen **) und Fiotanischen ***) Beobachtungen. In der Niilie 
von Rom angelangt freut er sich, scinem l.ebenziele so nalic 
sclion zu sein. »Die naclisten vier Wocben wcrderi mir voller 
Ereuden und Miihe sein, ich will aufpacken, was ich kann. 
Das bin ich gewiss und kann es sagen, nocli keine fal.sche Idee 
hab’ ich aufgepaekt. Ks scheint arrogant aber ich weiss e,s und 
weiss, was es mich kostet, das Wahre zu nehmen und zu 
fassen.« ****) Am 2Q. ( )ctober Abends trifft cr in Rom ein. 
Seinem Vorsatze treu bemiiht er .sich so viel ais es nur raog- 
1 ich witre, aufzupaSen. Seine Uliung, alle Dinge so zu 
sehen, wie >ie sind, seine »v<")llige Entausserung von aller 
Praetension« machen ihn im Stillen Ifflchst gliicklich. Es ist 
»eine innere Soliclitf?t, mit der der Geist gleiciisam gestempelt 
wird. Ernst ohne ri'roekenheit nnd ein gesetztes Wesen mit 
Freude.t ****ł) Von den Wundern der Kunst, die er hier zu 
sehen be.kommt, wird er so gewaltig gepackt, (lass die Natur 
ihm ganz gleichgiltig wird. Er niinrnt sich jedoch vor, die 
Kunst so kerinen zu lernen, wie er mit der Natur es versucht hat, 
»ich fahre fort zu sehen und von Grund ans zu studieren.« ******) 
Er sucht daher diese niidit nacli dem Effecte, den sie in iins 
hercorbringt, sondern nach ihrem inneren Werte zu beurthei- 
len. Doch muss er die Erfahrung machen, dass es bequcmer 
sei die Natur ais Kunst zu betrachten. »1 )as geringstc Produet 
der Natur hat den Kreis seiner Vollkoininenheit in sich und 
ich darf nur Augen haben, lim zu sehen, so kann ich die Ver- 
haltnisse entdecken, ich bin sicher, dass innerlialb eines kleinen 
Cirkels eine ganz wahre Existenz I icschlossen ist. Ein Kunst- 
werk hingegen hat seine Vollkomme.nheit ausser sich, das 
Beste in der Idee des Kiinstlers, die er selten oder nie er- 
reicht, welche zwar ans der Natur der Kunst und des Hand-

! gił. iS. < )ct. I/S6.
*■ *) Igi). 20. 21. 27. 2S. ( )('l. 17X6.
***> Tgh. 2 T. 25. 27. (Ir t. 17X6.
* * .1 I • • 37. < >ot. (7X6.

l!f. ;m Ilertler io. \nvb. 17X6.
Hf. an JKr. v. Stein. 24. Nuv. 17X6..
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werks hergeleitet aber doch nicht so leicht zu yerstehen und 
zu entziffern sind ais die Gesetze der lebendigen Natur. Ks 
ist viel Tradition bei den Kunstwerken, die Naturwerke sind 
immer wie ein erstausgesprochenes W erk Gottes.« *) Die 
herrliche sweniger unterbrochene Vegetation« des Landes reizt 
ihn zu botanischen Speculationen, die Betrachtung der durch 
Bildhauerei und Baukunst verarbeiteten Steinarten zu mine- 
ralogiscben Studien, bei denen Tisclibein ihm behilflich zur 
Seite steht. **) Nach und nach wird er jedoch ganz gegen 
die Natur abgestumpft. »Und ich bin in dem Augenblicke so 
fur Michel Angelo eingenommen, dass mir nicht einmal die 
Natur auf ihn schmeckt, da ich sie doch nicht mit so grossen 
Augen wie er sehen kann. W are nur ein Mittel sich solche 
Bilder in der Seele zu fixiren.« ***) Er wtinscht seine Freunde 
oft herbei, um ihnen diese schónen Gegenstande zeigen zu 
kdnnen. Der heitere Himmel, das warmere Klima, die iippige 
Vegetation wirken sehr wohlthuend auf ihn, was er in seinen 
Briefen wiederholt erwahnt. ****) Um dem Genusse der herr- 
lichen Natur sich ganz hingeben zu konnen und seine Seele 
»von der Idee so vieler trauriger Ruinen reinzusptilen und 
die allzustrengen Begriffe der Kunst zu lindern« beschliesst 
er mit neuem Jahre nach Neapel zu gehen, sobald er nur sein 
»Pensum in Rom absolviert« haben wird. Am 22. Februar 1787 
bricht er von Rom nach Neapel auf. Das »iiber jeden Aus- 
drucks schdne Wetter erhoht noch die Reize der an sich selbst 
herrlichen Gegend. Sein Auge von seiner Jugend an durch 
den Umgang mit Kiinstlern auf die Farbeneffecte aufmerksam 
gemacht, schwelgt formlich im Genusse der in allen bunten 
Farben prangenden und heli beleuchteten Landschaft. Den Duft 
des Tages, der iiber der Krde schwebte, erinnert er sich nur 
auf den Landschaftshildern Claude Lorrains gesehen zu 
haben. ***+*) Wie ein Marchen erscheint ihm das Bild der 
farbigen Landschaft vier Jahre spdter. Er erinnert sich »wie 
harmonisch dort der Himmel sich mit der Erde verbindet 
und seinen lebhaften Glanz iiber sie verbreitet. Er zeigt uns

Hf. an llerzogin L.ouise. 2j\. Xovh. 17S6.
**_) Hf. an C. v. Knebel. 17. Novb. 1786.
***) Hf. an den Freiindeskreis. 2. Dec. 1786.
****) Hf. an Seidel 9. Dec. an Herder 13. Dec. 1786.

Bf, an F r. v . Stein 19—21. Febr. 1787.
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meist ein reines, tiefesBlau; die auf- und untergehende Sonne 
giebt uns einen Begriff vom hochsten Roth bis zum lichtesten 
G e lb ; leichte hin und wieder ziehende Wolken farben sich 
mannigfaltig und die Farben des himmliscben Gewolbes thei- 
len sich auf die angenehmste Art dem Boden mit, auf dem 
wir stehen. Eine blaue Ferne zeigt uns den lieblichsten Uber- 
gang des Himmels zur Ecde, und durch einen verbreiteten 
reinen Duft schwebt ein lebhafter Glanz in tausendfachen 
Spielungen iiber der Gegend. Ein angenehmes Blau farbt 
selbst die nachsten Scbatten; der Abglanz der Sonne entziickt 
uns von Blattern und Zweigen, indes der reine Himmel sich 
im W asser zu unsern Fiissen spiegelt.«*) W ie auf anderen 
Gebieten der Natur, so ist auch hier das Gefallen, das er an 
den herrlichen Farben- und Lichterscheinungen findet fur ihn 
nicht ausreichend. Das »Ansehen geht iiber in ein Betrach- 
ten,« das »Betrachten in ein Sinnen,« das »Sinnen in ein 
Verknupfen.<- **) Da er mit der hergebrachten Theorie der 
Optik nichts anzufangen weiss, verlegt er sich auf das Beo- 
bachten aller Farbenphanomene, um so aut die Spur des ihnen 
zugrundeliegenden Gesetzes zu gelangen. Neben diesen Na- 
turerscheinungen beobachtet er auf seiner Reise nach Sicilien 
weiter Mineralien und Pflanzen und verzeicbnet sorgfaltig 
all’ seine Bemerkungen.***) In Sicilien glaubt er eine Gewiss- 
heit iiber das Bestehen einer Urpfłanze erlangt zu haben. Die 
empfangenen Eindriicke sucht er sowohl im Siiden ais auch 
in Frascati auf dem Papier bald mit der Feder bald mit dem 
Griffel festzuhalten. Im Briefe an den Herzog zieht er eine 
Summę von dem nach Italien gebrachten und neu erworbe- 
nen Gut:****) »Als ich zuerst nach Rom kam, bemerkt’ ich 
bald, dass ich von Kunst eigentlich gar nichts verstand und 
dass ich bis dahin nur den allgemeinen Abglanz der Natur 
in den Kunstwerken bewundert und genossen hatte, biur that 
sich eine andere Natur, ein weiteres Feld der Kunst vor mir 
auf, ja  ein Abgrund der Kunst, in den ich mit desto mehr

* )  ( locllie. Iicilriige z ir Oplik. K jrsehiieis DUjhe Mil. Ud. X X \\ . £ ą .

Ss. 4.
* * )  Goethe. Zur Karl )e nic lirę. \htnvort. Kiirschners ! Usclie \ l it .  W  W .

Ss. 79.
* * * )  rL'gb. 19. Milrz, 9. April, 19. Mai 17S7.
+ * * * )  B f. a 11 de u Herzog 25. Janner 1788.



35

Freude hineinschaute, ais ich meinen Blick an die Abgriinde 
der Natur gewbhnt hatte. Ich iiberliess mich gelassen den sinn- 
lichen FHndrueken, so sali ich Rom, Neapel, Sicilien, und kam 
auf Corpus Domini nach Rom zuriiek. Die giossen Scenen 
der Natur hatten mein Gemilth ausgeweitet und alle Falten 
ausgeglattct.« Da er hier einsehen muss, dass seine praktische 
Tendenz zur hildenden Kunst eine falsche« sei, sucht er nach 
seiner Rilckkehr nach Rom seine Kunstkenntnis zu vcrtiefen. 
Diese erwirbt er sieli thcils im Verkehr mit deutschen Kiin- 
stlern theils durch seine praktischen DImngen im Malen und 
Modellieren. Mit »abge\vendetcn Blicken scheidet er von Rom 
.1111 22. Ajiril 1788, liachdem er sieli mit einem Hammer zum 
Klopfen der Stcine auf die Rifflkreise versehen. Seine wissen- 
schattliche Betrachtungsweise der Natur 1'Tst die ktinstlerische, 
die bisher vorherrsehte, ab. In Fiorenz widmet er eine beson- 
dere Aufmerksamkeit den dortigen Gfirten. Aus Mailand be- 
richtet er an K nebel:'1') sin Rom wurde kein Stein mehr an- 
gesehen, wenn er nieht gestaltet war. Die Form hat allen 
Antheil an der Materie verdrangt. fetzt wird eine Crystallisa- 
tion schon wieder wichtig und ein unformlicher Stein zu 
etwas. So liii11 sieli die menschliehe Natur, wenn nicht zu 
hel fen ist.*

Der \erwbhnte Romer trifft am 18. Juni 1788 in Weimar 
ein. Seine alte llm gebnng macht auf ihn keincn arigenehmen 
Kindruck. Ićr lliichtet sieli in seinen Garten, der ih 111 audi sonst 
triiher in der Kpoclie seiner inneren Kflmpfe ZuHucht bot, und 
koinuit nach und nach zu sieli selbst. »Ich war in Italien gliick- 
licli, es hat sieli so mancherlei in mir entwiekelt, das nur zu 
lange stockte, Freude und Hoffnung ist wieder ganz in mir 
lebendig geworden. Mein hiesiger Aufenthalt wird mir selir 
nutzlich sein, denn da ich ganz mir selbst wiedergegeben bin, 
so kann mein Geniiith, das die griissten Gegenstiinde der 
Kunst und Natur fast zwei Jahre auf sieli wirken Hess, nun 
wieder vou innen heraus wirken, sieli weiter kennen lernen 
und ausbilden.i**) Fr fiililt sieli durch den cimmerischen Him- 
mel gedriickt und einsam. » [edermann lindet seine Convenienz 
sieli zu isoliren und mir geht es nun gar wie dem Fpimeni-

* )  l i i .  .14. ,M;ii 17,ss.
'**) l!l. a ił Ir .  janili. 21. [uli 17SS.
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des nach dem Erwachen.« *) Er zieht sich dalier ganz zurtick 
und macht »seine ganze Einrichtung ad intus.« **) Die Stille 
in seinem Tliale und der Anblick der Friihjahrseegetation 
hier ais auch im Saalthale vermógen ihn nur in einem gerin- 
gen Grade fiir die Widerwartigkeiten, auf die er sonst stósst, 
zu entschadigen. ***) Seiner Sehnsucht nach Italien versetzt 
erst seine Reise nach Venedig einen »tbdtlichen Stoss.« ****) 
Nach seiner Riickkehr nach Weimar gelit er in dem Studium 
der Natur vollstandig auf. »Mein Gemiith treiljt mich mehr ais 
jemals zur Naturwissenschaft und mich wundert nur, dass in 
dem prosaischen Deutschland noch ein Wolkchen Poesie iiber 
meinem Scheitel schweben bleibt,« schreibt er an C. v. Kne
bel.*****) Er beschtlftigt sich bald mit botanischen Untersuchun- 
gen iiber die Metamorphose der Pilanzen bald mit anatomischen 
iiber die Gestalt der Thiere. Indem er die schlesische Cam- 
pagne mitmacht, durchstreicht er das Riesengebirge und tindet, 
»dass es ein sonderbar schones, sinnliches und begreitliches 
Ganze macht.« ******) Mineralogie und Botanik scheinen ihn 
auf diesen Streifziigen fast ausschliesslich zu begleiten, wo- 
rauf seine Notizen in Tagebiichern hinweisen. *******) Nach 
seinem Feldzuge kehrt er mit doppelter Neigung »zu einer 
stillen Thatigkeit und zu den Wissenschaften« zuriick. Ein 
neues Reich der Naturerscheinungen, das seine Aufmerksam- 
keit in Italien auf sich gelenkt, Farbę und l.icht, tritt in den 
Vordergrund seiner Naturbeobachtung. Im |. 1791. weiss er 
an J. I'. Reichardt von seinen Fortschritten und Erfolgen auch 
auf diesem Gebiete zu beriehten:*****'**) »Unter den Arbeiten, 
die mich jetzt am meisten interessieren, ist eine neue Theorie 
des Lichtes, des Schattens und der Farben. Ich habe schon 
angefangen sie zu schreiben, ich holfe sie zu Michaeli fertig 
zu hal>en.«

Erst Schiller gelingt es den der Diehtung collstandig 
entfremdeten Dicliter »aus dem Beinhause der Natur« zu ru

*) Iii. an ( Knebel  2^. <Vli>ber 17SS.
**) MiT. an llenler. 2 . Mat/. 17S < 1.
***) |i|. ;i n < . \. Knebel S. Mai 17 S * 1. uj >1. li c l/.»ł: 5 - >ó*\li. 17 '"'* *•
****! Uf. a u »l. IMi,  1. , A) nil 17*10.
»>-?****. |;i luli 17*10.
* * * * * * j |’ [ a 11 I l e n le r s  ; o . A iiłoM  171)0.
*******) | ^j, j| 1;,|, S-. 21 2 ’ . 2.\.
••##*.-**) M). ’o. Mai i7<>i.
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fen. Das grosse kunsttheoretische Unternehmen »Propytaen< 
wird im J. 1795 bereits in Erwagung gezogen.*) Die »sammeln- 
de Aufmerksamkeit auf aussere Gegenstande dauert nur eine 
gewisse Zeitlang bei mir« worauf dann »die verbindende< 
oder >poetiscbe Tendenz desto lebhafter und unaufhaltsamer 
sieli in Bewegung setzt.« **) Er schópft neue Holfnung, zur 
Poesie zuriickzukehren doch will er vor Allem seine aesthe- 
tische Cultur erneuern, ehe er etwas beginne.***) Zu diesem 
Zwecke beschliesst er Meyer in Florenz aufzusuchen, wenn 
er den Winter iiberstehen wird. Er falirt dabei in seinen Na- 
turstudien fort.« Die Naturbetrachtungen freuen ihn sehr, die 
sieli bei ihm zu einem subiectiven Ganzen gestalten. 
»Es wird wenn Sie wollen eigentlieh die Welt des Auges, 
die dureh Gestalt und Farbę erschtipft wird. Denn, wenn ich 
recht Acht gebe, so brauche ich die Hilfsmittel anderer Sinne 
nur sparsatn und alles Raisonnement verwandelt sich in eine 
Art von Darstellung.D***) Seine Stellung zur Natur wird iiber- 
haupt zu dieser Zeit ein Gegenstand seines Nachdenkens, zu 
welchem er dureh Schiller angeregt wird. Da ihn der niedrige 
Stand der Sonne zu »jeder Art Mittheilung« zu faul macht,*****) 
so beschaftigt er sich im Stillen mit Naturbeobachtung. Opti- 
ca treibe er mehr ais Geschaft, ais ais eine Liebhaberei,******) 
die Bildung und Umbildung organischer Wesen habe er be- 
sonders ins Auge gefasst,*******) theilt er seinen Freunden in 
Briefen mit. In seinen Naturstudien sieht er »eine schone 
Beschaftigung fur die spateren |ahre, wo man iinmer Ursache 
bat, mehr von den Gegenstanden zu nehmen, da man nicht 
mehr, wie in friiherer Zeit, ihnen so vieles geben kann.«********) 
Vor »der empirisclien Weltbreite* zu der seine Naturanschau- 
utig bereits angewachsen sei, grant es ihm schon. Er sieht

t ein, » dass der Dichter viel
Jer Welt al igielit , besonders
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fehlt.«*) Er geht auf Reisen, nra durch neue Eindriicke seinen 
Gei.st zu erfrischen und so Stimmung zur Poesie wiedcrzu- 
gcwinnen. Er beschaftigt sieli viel mit dcm Unterschiede, 
zwischen seiner einstigen und gegenwiirtigen Wcltbetrachtung. 
Die Eindriicke, die er von der Schweiz einst und jetzt eni- 
ptiingt, zeigen ihm erst, was es heisse, in seinen Jaliren in 
die Welt zu gelien. »In friiherer Zeit imponieren und ecr- 
wirren uns die Gegenstande mehr, weil wir sic niclit beur- 
theilen noch zusanunenfassen konnen, aber wir werden duch 
mit ilmen leichter fertig, weil wir nur aufnelimen, was in un- 
serem W ege liegt und rechts und links wenig acliten. Spatei 
kennen wir die Dinge melir, es interessiert uns dereń grbssere 
Anzahl und wir wtirden uns gar iibcl belindcn, wenn uns 
niclit Gemiithsruhe und Metliode in diesen Eallen zu Hilfe 
kanie.') **  * * *****)) Er legt sich claher Scliemata an, die er au Frank
furt zuerst versucht. Sie zeugen von der Mannigfultigkcit der 
Interessen, die in ihm der Anblick der bekannten Gegenden 
weckt. Seine Aufnicrksamkeit auf a 11e Naturphanomene ist 
durch seine Naturstudicn gesteigert worden. Da cr vor Allem 
»nach Sammlung und Stimmung« strebt, sucht cr dic alten 
Erinnerungen, die auf ihn eindringen, inoglichst iernzuhalten, 
um sich durch diesc in seinen neuen E.indriicken und Emplin- 
dungen niclit '>irre machen« zu lassem* **) »Wenn mań melirc- 
re Jahre ciner stillen gleichcn W irkung, ciner poetisclien und 
wissenschaftlichen Existenz gewohnt ist, so hat mail fast kein 
Organ, um in diese lebhafte sinnlichc Welt einzugreifen und 
in einem gewissen Alter, da uns die Erfahrung niclit mehr 
bildet, wissen wir wenigstens in dcm ersten Augenblicke nicht, 
was mail mit den neuen Schflt/.cn anfangeu soli. Besondcrs 
war die Beobachlung des Einzelnen iiicmals meinc Starkę. 
Ich las.se midi daher diesmal ganz gehen, entferne jeden 
Zweek der Reise ans meinen Gedanken, nelime von jedetii 
Tag, was er mir giebt und suche es zu crhalten.A* *) Es ist 
nicht so schr »das Merkwiirdige« ais eielinehr »das Bedeu- 
tende«, das er festzulialten sucht.*4”"**) Das Gebirgc bringt

*) I!i. ;m Sehiicr 20. Jioi 17 7.
**) Ul. an ScliiJU r W. A. Nr. ,(>23.

) ]»(. an r. ‘ ’ iŁiI 10. A lijj. 1707.
Kf. an I loUinjrer i(>. Anj. 17^7.

*****) 1 ’>I. ;m Schiller 17. Aug. 1797.
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seine alte smineralogische und geognostische Liebhabereu 
wieder an die Tagesordnung.*) Er bescbliesst an den Vier- 
waldstadter See za gehen, ura »die grossen Naturscenen* 
sieli wieder zum Arischauen zu bringen, »denn die Ruljrik 
dieser ungeheuren Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln 
nicht feblen.« Charakteristiscb fur ihn ist aucb seine Behaup- 
tung in demselben Briefe: »Man geniesst docb zuletzt wenn 
man ftlhlt, dass raan so manches subsummieren kann.« Er 
freut sich, dass er »die Friichte der'grossen und anfangs ur.- 
fruchtbar scheinenden Arbeiten, mit denen man sieb in seinem 
Leben geplagt hat« sammeln kann. Er sucht seine alten Er- 
fahrungen zu wiederbolen und zu srectificieren.« »Ich war ein 
ganz anderer Mensch geworden und also mussten mir die Gegen- 
stande aucb anders erscheinen.***) Diese Reise sebeint lhm fur 
solche Naturen, »die sich gern festsetzen und die Dinge festbal- 
ten« unschat2bar zu sein, denn »sie belebt, bericbtigt, belehrt und 
bildet.A'**) Die berrliche und grossartige Natur macht auf ihn 
abermals einen so grossen Eindruck, dass es ihn anlockt 
»die Abwechslung und Fulle einer so unvergleichlichen Land- 
schaft in einem Gedicbt darzustellen.« ****) Er fiiblt, dass 
seine Lust zu dichten wieder erwacbt sei und behaup- 
tet »niemals mit solcher Berjuemlichkeit die fremden Ge- 
genstande aufgefasst und zugleich wieder etwas produciert« 
zu haben.*****) Die Wissenschaftslehre Ficbtes, und die tbeoreti- 
schen Untersuchungen kónnen ihn daber nach seiner Riick- 
kebr nacli Weimar nicht melir unterhalten. Er beschliesst an 
die Arbeit zu gehen und hofft in Jena sieli in seinem Kreise 
zu halten.******) Er dankt Schiller dafiir, dass er ihn >von der 
allzustrengen Beobaehtung der ausseren Dinge und ibrer Ver- 
haltnisse auf ihn selbst zuriiekgefuhrt, wodurch er <>die Viel- 
seitigkeit des inneren Menschen mit mehr Billigkeit« anschauen 
gelernt. Er behauptet ihm eine zweite fugend zu verdanken, 
da er ihn zum Dichter gemacht, was er zu sein so gut ais

’ i i ’..', dc! * (i. V(Mirl 2<>. S-]>1. i 7 < > 7.
*'*)  ISf. an Schiller l.; < >et. 1797.
# •  Daselbst.

]>ie(lerm;imi. <ic.s]>r:ich mil (ioethe Nr. 1 o <)7.
Uf. an Schiller 25. < )ct. 1797*

****** j ]^f a 11 Schiller 30, Dech. 171)7,
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aufgehórt. *) In triiben Wintertagen findet er eine Unterhal- 
tung in seiner Beschaftigung mit der Mineralogie, die die Felsen 
des Gotthardts wieder an die Tagesordnung gebracht haben. 
Er sucht seine Betrachtungen iiber Natur und Kunst mit denen 
er sich schon lange herumgeschleppt, fiir Prop}'laen nieder- 
zuschreiben. ***) Sein noch im vorigen Jahre erstandenes Gut 
Ober-Rossla, das er am 22. Juli ubernimmt, veranlasst ihn mit 
Gartenanlagen und Pflanzungen auf seinem Gute sich zu be- 
schaftigen. ****) Die Errichtung des neuen Liebhabertheaters 
in Weimar verletzt ihn so tief, dass er die Mauer die er schon 
um seine Existenz gezogen, noch ein Paar Schuhe hoher auf- 
zufiihren beschliesst. *****) Er fluchtet sich in seine Garten- 
einsamkeit und hier mit der Abschrift seiner Gedichte beśchaf- 
tigt, denkt er an »einfachere und dunklere Zeitenc »an mannig- 
taltige Zustande und Stimmungen,« in denen sie einst ent- 
standen, die Stille des Gartens ist ihm daher vorztiglich schatz- 
bar. ******) &Die grosse nachtliche Stille hier aussen im Garten 
hat auch viel Reiz, besonders da man Morgens durch kein 
Gerausch geweckt wird und es diirfte einige Gewohnheit dazu 
kommen, so konnte ich verdienen in die Gesellschaft der 
wiirdigen Lucifugen aufgenommen zu werden* theilt er seinem 
Freunde mit. *******) Sie lenkt den Blick des Dichters auf den 
Himmel. Z11 seinen vorziiglichen Beschaftigungen, die ihn 
wShrend seines sechswochentliclien Aufenthaltes in seinem 
Garten in Anspruch nehmen, zahlt er seine Beobachtungen 
des Mondes durch ein Auchisches Teleskop. Seine einstige 
Mondverehrung verwandelt sieli jetzt auch in ein Studium. 
Er studiert ileissig Schroderische Selenotopographie ********) 
und steht friih auf, um das letzte viertel des Mondes zu be- 
obachten. -[-) Diese Beobachtungen setzt er in Jena fort. f f )

lif. tin SdnJler 6. fiinncr 17S9.
***) an ( '. (1. Yoigt 22. Mai. an Schiller 22. Juli 1798 

19. 1798.
IH. an W'. von Humboldt 26. Mai 1799.

******j an Schiller 7. Aug. 1799.
* •# •« •* j HC. an Schiller 21. Aug. 1799.
********j hgb. 23. Aug. 13. Sept. 1799. 
t j  Tgb. 27. Aug. 1799. 
t t j  Tgb. 18. Sept. 1799.
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Zugleich beschaftigt er sieli mit Schellings Naturphilosophie 
und aclitet sorgfhltig anf alle Frscheinungen in der Pflanzen- 
welt und in derjenigen der lnsecten. »Wie ein Stein ge- 
sehwinder fallt, je  kinger er fallt, so scheint es auch mit dem 
Febon zu gehen, das meinige wird, so still es von Anśsen 
aussielit, immer mit grftsserer Heftigkeit fortgerissen. Die 
vielen Fiiden der Wissenschaften, Ktinste und Geschaftc, die 
ich in meinen frtiheren Zciten angekniipft, laufen nun enger 
zusammen. kreuzen und drSngen sieli so. dass es meiner gan- 
zen Ordnungsgewohnheit bedarf, damit kein Gewirre entstelie,« 
bemerkt er in seinen Briefen an Prinz' August von Gotlia am
3. Jiinner 1800. Das Naturstudium verdrangt wieder seine 
Lust zur Production. Er klagt iiber ihr Yersiegen und ge- 
steht zugleich, dass er aus freiem Willen »der bdsen Gewohn- 
lieit des Theoretisierens« nachhltngt. *) Nachdem er die »un- 
geheure Krankheit« im Jttnner 1801 tiberstanden, zieht er sieli 
auf sein Landgut zuriick, urn wie Faust in der freien Natur 
sieli auszuheilen. **) Den ganzen Friihling und Sommer 
bringt er im Freien zu. Die idyllische Natur thut ilini hier 
sehr wohl. F.ine schone Quelle, Ganschen, .;die durchs Gitter 
fressen«, die neue Parkanlage, dereń Ausfiihrung er selbst 
iiberwacht, bereiten ihm ein grosses Vergntigen. ***) Er legt 
sieli einen Spaziergang an, »da man vorher keinen Scbritt 
im Trockenen thun konnte bei feuchtem Wetter und keinen 
im Schatten bei Sonnenschein.« ****) Durch die gemcinen 
Gegenstiinde des Lebens fiihlt er sieli »depotentiirt«, wodurch 
»eine gewisse Bequemliehkeit und Gleicbgiltigkeit« in seinen 
Zustand, die er lange nicht mehr kannte, kommt.*****) Die stete 
Betrachtung der Natur, und sein Verkehr mit ihr, bereiten ihm 
nicht nur ein Vergntigen, sondern wecken in ihm auch Ideen, 
denen er gleiche Gewissheit wie der Natur selbst zuschreiben 
zu miissen glaubt, da sie ihm sowolil beim Suchen ais auch 
beim Ordnen des Gefundenen behilflich sein konnen. f)  Die

*) lJf. an Scliiller 18. Xovb. vgl. an W. v. IfumboldL 15. Se^ j S oo.
* * )  K. Meyer. 1. c. Ss. 807.
***) Tgb. 27. Marz. 1. 29, April 1801. vgl. Bf. an Ilenriette von Wolfskeel 

am 23. April 1801.
* * * * )  Bf. an Schiller am 28. April 1801.
*****) Bf. an Schiller W A. Nr. 437Ó. 
f)  Bf. an Stefiens. 29. Mai 18ot.

G



Gedanken iiber die Naturphilosophie und iiber die innere Ge- 
setzmassigkeit der Natur begleiten ihn niclit nur nach Jena 
sondern auch auf seiner Reise nach Pyrmont. A uf der Durch- 
reise sucht er die Bekanntschaft des beriilunten Geologen 
W erner in Góttingen auf und widmet seine besondere Auf- 
merksamkeit sowohl wissenschaftlichen Sammlunaren ais aucli 
Gartcnanlagen. In Pyrmont achtet er auf Mineralien und Rui- 
nen, indem er durch erneuerte und neue Bekanntschaften sieli 
belebt und erfrischt fiihlt. In der Bibliothek zu Gbttingen 
macht er eifrige Studien ul>er die Geschichte der Earbenlehre 
und zwar besonders iiber Newton und seine Zeitgenossen. 
Diese wissenscliaftlichen Arbeiten scheinen seine Poesie voll- 
standig verdrangt zu haben. Der Besuch Schellings, seine 
Klarheit bei grosser Tiefe erfreuen ihn selir, Gespraehe mit 
ihrn haben fiir ihn jedoch etwas beHngstigendes. -dcli wiirde 
ihn bfters sehen, wenn ich niclit noch auf poetische Momentu 
hoffte und die Philosophie zerstort bei mir die Poesie und 
das wohl desshalb, weil sie mich ins Object treibt, indem ich 
mich nie rein speculativ verhalten kann sondern gleich zu 
jedem Satze eine Anschauung suclien muss und deshalb gleich 
in die Natur hinaus flielie,« theilt er Schiller mit. Die poeti- 
sclie Stimmung stellt sich auch bald ein. Seine tiefsinnigen 
Gedanken iiber die Entstehung des Weltalls Iegt er in melire- 
ren kleineren Liedern nieder, sein Behagen an der idylli- 
schen Natur findet seinen Ausdruck in mehreren Gedichten, 
die er wohl nicht ais W erke doch ais »Symptome« gelten 
lassen will.*) Die.se Stimmung muss jedoch vor seinen wissen
schaftlichen Studien iiber Kunst und Natur wieder zuriicktre- 
ten, die sowohl das Jahr 1803 ais auch die. nachsten Jalire 
ausfiillen. Er scliaut sich nach Mitteln 11111, uni aus ihnen 
herauszukommen. »Ich betinde mich leidlich, doch muss ich 
an melir Bewegung und Anregungen von Aussen denken. 
Wenn es sofort geht, concentrirt sich meine ganze Existenz 
innerhalb des Sommeringschen Wassers,« klagt er Schiller.**) 
Er scheint im nachsten Jahre schon jede Iloifnung an die 
Erfiillung dieses Wunsches verloren zu haben. Indem er Er. 
v. Stein einen Gartenkalender fiir ihren Solin iibersendet,

*) Uf. un S d iiller Marz 1802.
iif. 15. Mai 1803 .
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stosst er einen .Seufzer aus. »Mir dient nicht, da ich mich ftir
immer von der Erde im okonomischen und aesthetischen 
Sinne losgesagt habe.«*) Zum Gluck geht seine Befurchtung 
nicht ganz in Erfullung.

Wiederholte Reisen nach Schillers Tode erfrischen und 
beleben ihn, indem sie eine Abwechslung in sein einfórmiges 
der Wissenschaft allein gewidmetes Leben bringen. Vom Jahre 
1806 an begibt er sieli fast alljahrlich bis zu seinem Lebens- 
ausgang nach Karlsbad. Die Lagę Karlsbads zwischen Granit- 
fclsen scheint ihm sehr interessant zu scin. Sie ist ihm so 
schbn »wie vor Alters« doch durch die neu angelegten Strassen 
geniessbarer geinacht. Mit dem aesthetischen Gefallen, das er 
an der schonen Landschaft lindet, stellt sich auch seine Lust 
zum Landschaftszeichnen, das er seit seiner Riickke.hr aus 
Italien volltstandig aufgegeben hat, wieder ein. Er versucht 
»die abwecliselnden Gegenstiinde sich durch Nachbildung besser 
einzupragen« und sammelt so 32 Zeichnungen, die er dann 
der Prinzessin Karolinę anbietet.**) Durch die sehr interessan- 
ten Formationen der Umgebung von Karlsbad wird er zum 
Mmcralogisieren aufgefordert »das denn wieder sehr bei mir 
an die Tagesordnung getreten ist,« — wie er selbst bemerkt. 
Auf den vortrefflich eingerichteten Promenaden besteigt er 
mit Beąuemlichkeit hohe Berge, nicht nur um die Gegend zu 
iiberschauen und zu geniessen, sondern auch um Steine zu 
ldopfen und zu sammeln, die dann eingepackt und nach W ei
mar fortgescliaftt werden. Nach seiner Rtickkehr nach Weimar 
wird es ihm nicht gegonnt, die empfangenen Eindriicke und 
Erfahrungen in Stiller Sammlung zu verarbeiten. DurchmRrsche 
deutscher und franzosischer Trup[)en lassen keinen ruhigen 
Gedanken aufkommen, die Schlacht bei Jena, die Pliinderung 
von Weimar und die Todesgefahr, in der er geschwebt, wir- 
ken auf seine Stimmung und auf seinen Korper schadlich ein. 
Scin Aufenthalt in Jena vermag ihm das nicht zu bieten, was 
er dort zu linden pllegte. »Der Unterschied gegen vorige 
Zeiten ist gar zu gross, das Alte ist vergangen und das Neue 
ist noch nicht worden. Doch regt sich so manches, das in 
cinigen Jahren wohl erfreulich werden kann. Die Gegend ist

Uf. ;m \‘ r. v. Stein 28. Xo\l>. 1S04.
**) r.f. im i*’r. v. Stein 21. j  uli 1806.
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librigens l>ei diesem sclibnen W elter himmlisch wie iininer 
und die Fruchtbarkeit dieses |ahres reclit auffallend,* berichtet 
er an Er. v. Stein ani 24. Mai 1807. Am nJBhsten Tage brieht 
er nach Karlsbad auf und bittet seine 1'rau in ilirem friedlichen 
Tliale zu bleiben, da es toll in der Welt liergelit. A uf seiner 
Reise beschaftigt ibn die Beobachtung der Farbenpbanomene, 
mit denen er den ganzen Winter sieli abgegeben, cliroma- 
tisclie Betrachtungen und Gleichnisse tragt er audi tleissig in 
sein Tagebuch ein .*) Zugleieli werden lleissiger ais sonst 
fruher auf Reisen seine Bemerkungen liber Wetter eingetra- 
gen. Haulige Spaziergflnge in der Gegend von Karlsbad be- 
wegen ihn wieder zum Zeiehnen. Die Lust dazu scheint im 
Zunehemen begriffen zu sein, denn er begniigt sieli mit den 
Motiven, die sieli von selbst darbieten, niclit, sondern gelit 
auf die Suche nach Motiven und beschliesst mit Landschafts- 
zeichnern in Dresden in Yerbindung zu tretem Yoin Umriss 
wird er ahnlich wie im Yorjalire »auf die Masse geleiteU und 
schreibt geologisclie Betrachtungen (iber diese Gegend. **) 
Die Lectiire von Daphnis und Chloe steigert noch seine 
Freude an der Natur. Kr verlebt mehrere Epochen in Karlsbad. 
»Erst dictirte ich kleine romantische ErzMilungen; dann ward 
gezeichnet, dann kam das Stein- und Gebirgsreich an die 
Eeihe und min bin ich wieder zur freien Phautasie zuriick- 
gekehrt, eine Region, in der wir uns zuletzt immer noch ani 
besten betinden,« bericlitet er an Kr. \r. Stein am j o . Aug. 1807. 
Mehrere Novellen und Kntwiirfe ze.ugen voni Krwachen seiner 
poetischen Stimmung, sein Aufsatz: Sammlung zur »Kennt- 
uis der Gebirge eon und urn Karlsbad* von seiuen mineralo- 
gischeu Beobaclitungen. Die poetische Stimmung lkilt aueli 
den ntlclisteu Winter an. Nocellen zu W anderialiren, 1‘audora, 
Sonettc lielern ein beredtes Zeugnis von ihr. Die naturwissen- 
schaftlidien Arbeiten werden ergilnzt uml umgearbeitet, 
der polemische Theil der Farbenlehre wird ausgefuhrt. Mit 
der poetischen Stimmung nimmt auch seine Freude an der 
Natur zu, die auf seiner neuen Reise nach Karlsbad, der sech- 
sten bereits durch den Anblick einer Friihlingslandschaft noch 
gesteigert wird. Er schwelgt in Karlsbad im Genusse des

* )  25. Mai 1807, .
**) 1 >f. nn d . Herzogi  ■
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anmuthigsten Fruhlings, »der hier durcli GegensJUze noch 
schoner wird. Die Bliiten, das jungę Griin der lilum e, die 
Berg-Matten zwisehcn iinstern Felsen, dunklen P'ichtenw3ldern 
um grane Plolzgebaude scheinen noch einnial so schon . . .« 
So sehr ilini die Gegetid bekannt ist, wirkt ihre Mannigfaltig- 
keit doch iiberraschcnd aut' ihn. »Sie kommt mir theilt er 
seinem Solnie mit ) jetzt vor wie ein huchst interessant® 
Mahrclien, das mail oft geliorl hut und nun wieder veriiimmt. 
Die Verwimderung ist abgestumpft; aber mail fahrt duch im - 
mer fort zii bewundern und mail weiss riieht reclit, wie eineni 
zu Muthe wird.« Aul der Suche nacli sehonen landschattlichen 
Motieen besteigt er Berge wie vor Alters, um sieli maneher 
neuen und eergessenen An- und Aussiehten ;:u freuen.1*) A uf 
diesen Spaziergangen macht er Beobachtungen nber Fossilien 
im AUgemeinen und beschliesst in diesen bis in’s Plinzelne zu 
gehen. »Bis eilf Uhr wird an dem Farbenwesen dictirt, nachher 
kommt Kaaz derFandschaftsmaler und da geht es an ein Zeichnen 
und Binseln, das nacli Tisehe wieder von vorne anfangt, woran 
ich mich denn selir ergntze,* erzShlt er seiner Frau.***) Neben 
Mittelgouachc und Bisterlandschaften, die angelegt und ausge- 
fiilirt werden, beschaftigen ilin alle Naturerscheinungen, die 
er tleissig beobachtet. Sowolil die naturwissenschaftliehen PYa- 
gen ais aucli die auf die Landschaftsmalerei sieli beziehenden 
werden mit seinen Beglcitern wiederholt besproehen. »Alle 
meine wissenschaftliclieu, literarischen und poetischen Unter- 
nehmungen sind um etw;as zugeriickt,« bericlitet er dartiber 
ertreut an P'r. w Stein ain 16. August. F)ies schreibt er in 
demselben Briefe Yornehmlieh seiner P'reude an der Natur zu. 
P'.r kiinnte zwar in seiner Heiniat all’ diese Naturerscheinun
gen geniessen »allein in diesen Gebirgen und PNIskliitten 
emplindet mail doch jedes bedeutender, weil es sieli an solchen 
Gegenstanden eharakteristischer ausspricht.« Welchen Wert 
er auf die geologische Betrachtung des Erdbodens legt er- 
faliren wir aus seinem Briefe an seinen Solin vom 17. August 
1808, dem er W eisungen ertheilt, worauf er auf seinen PN- 
eursionen von Fleidelberg vorziiglich zu achten liabe. Kr emp-

*) JSf. an  A. v. (loclhc 3. Jim i 1S0S.
**) i>f. an mc i nu Kran 2<). Mai 1S0S.
***) i»f. a n  seino Kmu 7. Aii^usL 180S.
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fiehlt ilirn geologische Bemerkungen iiber eine gesehene 
I .andschaft in seinen Tagebiichern niederzuschreiben. »Es ist 
gar zu angenebm fahrt er fort wenn einem die Ober- 
iiaclie der Welt mit ihren Ahnlichkeiten und Unahnlichkeiten 
nach und nach vor die Augen tritt und man wird alsdann 
tiberall veranlasst, das Gesehene wieder in die Einbildungs- 
kraft zuriickzurufen.« So bewundert er selbst ara problemati- 
schen Kammerlmliel in Franzensbrunn sschóne Aussicht und 
interessanten Vulcanismus.« Am 15. September kehrt er nach 
Weimar zuriick. Die Zusammenkunft Napoleons mit Kaiser 
Alexander in Erfurt und die festlichen Vorbereitungen zu 
ihrem Empfange nehmen den fiirstlichen Freuncl so in 
Anspruch, dass an die Verarbeitung empfangener Eindriicke 
nicht einmal zu denken ist. Die Arbeit an Wahlverwandt- 
schaften und an der Farbenlehre halt ihn auch den ganzen 
Winter bis April 1809 in Weimar fest. Er beschaftigt sieli 
hier viel mit seinem Garten, dafiir sieht dieser »auch reclit 
sauber« ans.*) Urn sieli vom langen und verdriesslichen W in
ter zu erholen, begibt er sieli am 29. April naeli Jena. Im 
botanischen Garten schlKgt er sieli hier eine Art von zweiter 
Wohnung auf und befindet sieli dabei ganz »vergtniglich.«**) 
Wiederholte Spaziergange mit Knebel, Seebeck, Voigt 
werden in die allerliebste Umgebung von Jena unternommen, 
doeh iiberkomint ihn eine unangenehme Empfindung der 
Vereinsamung. WSihrend ihm die Einsamkeit einst so lieb 
gewesen, ist er ihrer bereits iiberdriissig. »Ungeaehtet des 
schonen Wetters und der griinenden Flachen und Hiigel, 
der bliihenden Giirten und maneher anderen guten I11- 
gredienzen des Lebens, ist docli Alles, was mieli in Jena 
umgiebt so trtiinmerhaft gegen vorige Zeiten und ehe man 
sielfs versieht, stolpert man wieder iiber einen ErdhBcker, wo 
wie man zu sagen ptlegt, der Spielmann oder der Hund be- 
graben liegt,«; berichtet er seiner Ereundin.***) Der Besucli der 
Garten von Harrass und von Wedel regen seine Yorliebe 
fiir Blumen an, er ergotzt sieli an Nelkentlor, an bliihenden 
Belargonien und Geranien im Garten des letzteren.****) Er be-

lii. ;i 11 A. V. (..Ii-llu- ,;j. M.U/ 1Sn<).
'**) Ki. .!n -ri'u I‘ i .1 u U). M;ti iSou.
• - ) I *I ;i 11 l,’ i S u  it.. (>. Inni iSo<).
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ginnt selbst an neue Bauanlagen in der Ackerwand in semeni 
eigenen Garten zu denken. *) A uf seinen Ausflugen nacli 
Drakendorf und Lobdaburg, die er hałd allein bald mit Zn 
gesars unternimmt, spricht ihn schon die Umgebung in aes- 
thetiseher nnd wissenscbaftlicher Hinsicht an. *) Die Ankunft 
Kaazs zwingt ihn fiir eine Zeit nach Weimar zuriickzukehren, 
wo er sieli mit Pflanzen nnd Gartenanlagen besdtt.iftiiid. **S  
Die Farbenlehre wird auch kier eifrig betrieben, seine Mine- 
raliensammlungen werden geordnet.****) Seine Beschaftigung 
mit der I.andschaftsmalerei vermag ihn jedoch weder in W ei
mar nocli in Jena von der wissenschaftlichen Betraclitung der 
Natur abznbringen. Seine Studien iiber organisehe Morpholo- 
logie nnd 1’ llanzenfarben, Botanica und Chemica eeranlassen 
ihn auch nach seiner Riickkehr nach Jena zu haufigen Besuchen 
zalilreicher Garten, *** ł ) diejenigen iiber Osteologie und Mi
neralogie zum Besuehe wisscnsehaftlicher Sammlungen und 
Gabinette. An die Gegend von Jena gewuhnt er sieli so selir, 
dass er, nach Weimar zuriickgekehrt. seiner Umgebung nichts 
mehr abgewinnen kann. Nachdem er im Winter mit dem Ab- 
schluss des polemischen Theils seiner Farbenlehre einen Stein 
gliicklieh abgewalzt, macht er sieli wieder an das Ordnen sei
ner Papiere »belnifs kiinftiger Confession.« Die Vorarbeiten 
zu dieser ais auch seine Farbenlehre beschaftigen ihn aueli 
im nachsten 1'riilijahr in Jena. Lange Zeit und zwar stiirker 
ais sonst friiher wirken nocli die Anregungen Kaazs nach. Dii' 
aesthetische Naturbetrachtung wird neben der wissenschaftli
chen geiibt. Ikr iindet in Jena und dann in Karlsbad ein lie- 
sonderes Vergniigen daran, die von der Landschaft empfun- 
genen Findriicke festzuhalten. Mit Knebel und seinem Solinę 
August unternimmt er wiederholt AusHiige, auf denen ihn vor 
Allem wieder zahlreiche GćlrLen Jenas zu fesseln scheinen. 
Am 17. Mai verlasst er Jena urn nach Karlsbad zu gehen. 
Neben dem fleissigen Landschaftszeichnen beschiiftigt ihn liier 
die Arbeit an dem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre,

*) Ti;!,. 5. j  1111 i iScg.
**) Tgb. S. |uni 1S09.
***) Tgb. 22. 24. J 11 ni 13. 21. Juli. 1S09.
♦ ***; Tgh. 27. J li 11 i 17. Juli 1S09.
*»**■ *) Tgb 23. 24. 25. 29. 30. Juli 1. 2. 4. 5. S. 9. in. 13. 14. 15. ifi. 
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den er ais Gesammtwerk in Angriff nimmt. Ras fnteresse fiir 
Botanik wiegt vor, es werden bald von nnten sieli verilacliende 
Lindenstftmme, bald schone Moose beobacbtet. Die Farben- 
lehre wird mit der Tonlehre in Paraliele gesetzt. Geologische 
Remerkungen und Betrachtungen treten an ilire Stelle gegen 
Knde Jimi und begleiten ihn auf seiner Reise nach Teplitz. 
Nach seiner Riickkehr nach Weimar werden naturwissensehaft- 
liche Studjen durch die historischen wenn auch nicht ganz 
zuriickgedrangt. Die Arbeit an Hackerts Lebensbeschreibung 
und an seiner eigenen nehmen ihn ganz in Anspruch. Niehuhr 
und Meiners, Geschichte der Physik, treten in den Vorder- 
grund seiner Beschaftigung. Doch scheint er gegen die Natur 
nicht ganz abgestumpft zu sein. Seine Aufmerksamkeit wendet 
er yornehmlich dem Himmel und der Atmosphare zu, mit dem 
Kometen, der lange Zeit ani Himmel zu sehen war, kommt 
auch die Astronomie an die Tagesordnung. In Karlsbad an- 
gelangt vermisst er jedoch selbst nicht nur seine Lust »des 
Haftens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens,« die 
ihn voriges Jahr beseelte, sondern auch jenes wissenschaftli- 
che Interesse mit dem er einst die gehirgige Gegend betrach- 
tet hat, denn er ist »des Durchstóberns und Durchklopfens 
der allzubekannten Felsmassen vollig miide geworden. Durch 
seine neuerliche Beschaftigung mit Spinoza, zu weicher er 
durch Jacobis Schrift >Von Gottlichen Dingen« angeregt wird, 
wird seine Naturbetrachtung eher auf das ganze Weltall ais 
auf dessen einzelne Erscheinungen gerichtet. Seine langjahrige 
Beschaftigung mit der Naturwissenschaft und die unausgesetzte 
Betrachtung der Natur verschaffen ihm Licht dber manche 
Stellen Spinozas. Im nSchsten Jahre 1812 bescliSftigt er sieli 
mit dem Problem, oh die mechanische und atomistische oder 
dynamische und chemische Auffassung der Natur richtiger sei. 
Sonst stellt er auch hautig chemische Yersuche in Dobereiners 
Laboratorium an oder beobacbtet fleissig alle Himmels- und 
Wettererscheinungen. A uf seiner Reise nach Karlsbad scheint 
sein lebhaftes Interesse fiir die Natur wieder erwacht zu sein- 
Die Bemerkungen tiber die Landwirtschaft wechseln mit Be- 
merkungen uber Wetter, Pflanzen und Mineralien ab. Gleich 
nach Verlassen von Jena beobachtet er das Steigen und Sin- 
ken der Nebel. In Hof ersteigt er eine Hólie, um nicht nur 
die Lagę der Stadt sondern auch die Bildung der Gewitter-
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wolken zu betrachten. Der trockene schematisierende Ton, 
dem wir in den Reiseaufzeichnungen des Vorjalires begegne- 
ten, scbeint vollstMndig verschwunden zu sein. Mit dem 
lebhafteren aesthetischen Intercsse an der Natur stellt sieli 
aucli der meehanische Trieb der Har.d zur Nachbildung 
empfangener Kindriieke sofort ('in. Die aufgebrochenen Ka- 
stanienknospen, die Linden an dem W ege, die Frucht auf den 
Bergfeldern, der Anblick der ganzen griinenden Natur scliei- 
nen ihn mit neuer Hoffnung und Frisehe zu erfiillen. Es be- 
ginnt in dem sechzigjahrigen Dichter der JungUng sieli zu 
regen. In seiner munteren und erfrischten Stimmung arbeitet 
er an jener Episode seiner Selbstbiographie, die in ihrer Jugend- 
frische und Warnie ais die einzige in der Literatur dasteht, 
an der Idylle von Sessenheim. Neben den wissensehaftlichen 
Problemen, die auf das Erfassen des Ganzen der Natur aus- 
zugehen seheinen, wie iiber den dualen Grundsatz der Natur, 
interessieren ihn seine Versuclie mit Karlsbader Zwillings- 
krystallen und seine geognostischen Sammlungen. A u f seinem 
Ausfluge nach Teplitz betrachtet er Pflanzen und die Erdober- 
flache. Jeden T ag schliessen die Wetterbeobachtungen in Tage- 
biichern ab. Die naturwissenscliaftlichen Arbeiten iiber Pflanzen- 
cliemie, iiber optisclie Prismaerscheinungen, chemische Versuche 
in Dobereiners Laboratorium, die Beobachtung des Mondes be- 
schaftigen ihn im Herbst und Winter nach seiner Riickkehr 
nach Weimar. Den Friihling des nachsten Jalires bringt er 
in seinem Garten zu, indem er die in ihm herrschende Stille 
geniesst oder an neuen Anlagen arbeitet. A u f seiner Reise 
nach Teplitz kelirt seine Freude an dem Anblicke der sclib- 
nen Gegend zuriick. Er bewundert wiederholt die Schbnheit 
des Elbthales,*) doch seheinen ihn Nebelgebilde und Himmels- 
ersclieinungen mehr ais die aussere Plrdoberilache oder das 
lnnere der Erde zu interessieren.**) Er fiihlt sieli nocli einmal 
zum Landschaftszeichnen angeregt doch wird sein aestheti- 
sches Naturgefiihl nach seiner Riickkehr nach Weimar durch 
wissenschafiliche Arbeiten unterdriickt.

W as sein llindlicher Aufenthalt in Berka im J. 1814, zu 
leisten nicht vermag, ihm seine geistige Frisehe wiederzu-

* )  Tgb. 19. 20. 25. 26. April 1S13.
Bdm. Gesprache Nr. 5Sr. 582.
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geben, leistet der Anblick jener von Jugend auf betretener 
Gegenden ani Rhein. Noch scheinen auf dieser Reise natur- 
wissenschaftliche und kunsthistorische Interessen vorzuwiegen. 
W as die ersteren anbelangt, so scheinen ihn vornehmlidi Pflan- 
zen auf dieser Reise zu beschaftigen, worauf seine Bemerkun- 
gen iiber den Pflanzenbau, iiber den Eichenwuclis und filier 
den Park in Biebricli in seinen Tagebuchern hinweisen * *) 
Der Eindruck der gotischen Denkmaler ais auch der Rhein- 
gegenden ist so mffchtig, dass er im folgenden Jahre wieder 
eine Reise nach Wiesbaden unternimmt. Wenn aucli auf dieser 
Reise Kunstinteressen vorzuwiegen sclieincn, so ist es doch 
vor Allem die Natur, die ihn auf dieser Reise entziickt. Alte 
Erinnerungen tauclien in ihm wieder auf. Er erinnert sieli wie 
oft er den Pfad durch die Gerbermtihle nach Offenbach ge- 
wandelt. »Der breite lielebte Mainstrom, im Uintergrund die 
dunklen Berge des Taunus. Es waren die alten RebMigel, die 
er im Rheingau, die er ain Neckar wiedersah. Es war der ewige 
deutsche Rhein, in dem er sieli wieder vom Nachen ans, spie- 
gelte. Der Eindruck iibencaltigte ihn und ans den trockenen 
Tagebuchnotizen dieser Monate brachen innner aufs Neue viel- 
sagende Ausrufe hervor, Laute iiberstriunender Bew egung: 
»Herrliche Abendbeleuchtung der Dćirfer und Villen des 1 in- 
ken Ufers«, »Herrliche Nahe des Rheins«, sBewegter Rhein®, 
sHerrliche Aussicht«, »Reiner Sonnenaufgang®, »Riickfahrt 
beitn schonsten Abend«, »Im Kahn im wogigen Strom nach 
Bingen«, »Herrliche niemals genug zu schauende Aussicht.***) 
Die herrliche Umgeliung schliesst sein Inneres auf, er wird 
gesprachiger und ergelit sieli in seinen Gcsprćtchen iiber 
Kunst und Natur. Er meint in einem Gesprach mit S. Boisse- 
ree, man miisse immer den Rhein auf- und abwarts faliren 
und so sein Wesen treiben.***) Es scheinen nicht nur alb seine 
kiinstlerischen sondern auch alb seine wissenschaftlichen Inter
essen auf dieser Reise erwacht zu sein. Neben entoptischen 
Earben und Wolkenerscheinungen beschiiftigt er sieli mit der 
Geologie. »Wir sahen - erzahlt Sulpiz Boisseree ****) — auf

* )  27. Ju]i. 7. Aug. 6. Sept. 1S14.
* '* )  K. ]-»uniach. (Inethos WesLosLlicIicr Di\an. hcslyortra^ in der XI. 

Geiieralversamniluiig der (/oethe-(ie-tellschaft iu Weimar am 30. Juni 1896. 
GJb. XVIt. Jg. Ss. 23.

Bdm. Gesprache. Xr. 666.
Bdm. Gespr, Nr. 638,
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der Hohe das Rheingau bis Bingen doch denkt Goethe mehr 
an das Geologische.« Die Freude die er durcli das Wieder- 
sehen seiner Heimat erfahren, veranlasst ihn im nachsten 
Jalire zum dritten Małe an den Rhein aufzubrechen, docli der 
Unfall, den beide mit Meyer erlitten, veranlasst ihn zur Urn- 
kehr. Er begntigt sieli mit dem Sommeraufenthalte in Tenn- 
stadt, wo ihn nach seiner Gewohnheit »Localitat und Ge- 
schichte* interessieren.

Mit zunehmenden Jahren fliessen seine Mittheilungen 
iiber sieli selbst immer sparlicher, seine Beschaftigungen im- 
mer einfbrmiger, Natur und Kunst stehen wie immer im Mittel- 
punete seiner vielfaehen Interessen. Der D.ngere Aufenthalt 
in Jena im J. 1817 wird ganz der Wissenschaft gewidmet. Der 
botanische Garten regt ihn zur steten Beobachtung der Pllan- 
zen. Unausgesetzt werden Wolkenerscheinungen und entopti- 
selie Farben beobachtet, welche Besehaftigung ihn aueli nach 
seiner Rtickkehr in Weimar in Ansprueh nimmt, walirend er 
zugleich seine Reise nach Siiditalien und Sicilien redigiert. 
Kr unternimmt bald allein bald in grosserer Gesellschaft Spa- 
zierfahrten nach Lobstttdt, Burgau, Wollnitz, Winzerle. »Sie 
tliun wolil wenn Sie sieli neben der Wissenschaft aueli der 
Natur erfreuen« empfiehlt er einem Jenenser, Krummmacher. 
ais er ihn von Goethesruh das herrliche Panorama iiber- 
schauen sielit.*) Seinen Geburtstag, den er in der Stille zu feiern 
gewohnt war, begeht er in der Paulinzelle. »Beschauung und 
Betraehtung« iibermannen ihn beim Anblieke des schbnen 
Gegenstandes, der fiir ihn sebr interessant ist. A uf seinem 
Riickwege nach Weimar sind es »geologisch - iikonomisch - 
landrathliche Betraehtungen«, die er anstellt, wie er es in 
seinen Tagebuchern bemerkt. **) Die wissenschaftlichen Ar- 
beiten, mit denen er in Jena beschaftigt war, setzt er in 
Weimar fort. Mit besonderem Eifer nimmt er die Wolken- 
lehre Howards dureli und setzt sie in Bezug auf atmosphari- 
sche Hiihen. Seine Besehaftigung mit der Kunst im J. 1818, 
wird nach und nach durcli die naturwissensehaftliche yerdiangt, 
denn sein Aufenthalt in Karlsbad regt ihn wieder zum Stu
dium der Mineralogie und Chromatik an. An ihre Stelle

*) liiim. (iespr. \ r .  (i)7.
**) Tjjb. 2S. 2(j. Augiisi 1S17.

1*
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scbeinen im folgenden Jahre Himinels- und Farbenerschei- 
nungen getreten zu sein. Bald ist es ein Komet,*) bald ein 
merkwiirdiges Wetterleuchten oder W olkenerscheinungen**) 
die er auf dem Himmel beobachtet. Die Arbeit an seinem 
Aufsatze iiber entoptische Farben veranlasst ihn zu einer 
sorgfaltigen Beobachtung aller einschlagigen Farbenpliano- 
mene. Wenn auch das wissenscbaftliche Interesse bei dieser 
steten Naturbetrachtung noch vorzuvviegen scheint, so wird 
er doch durch die LectUre Lucrezs zu einer aesthetischen 
Naturbetrachtung angeregt. A uf seiner Reise nacli Karlsbad 
und auf seinen Spaziergangen klopft er Mandelsteine und Ba- 
salte und legt sich immer neue Mineralienfolgen an.***) Das 
stets zunehmende Interesse, welches er der Meteorologie schenkt, 
zwingt ihn zu ununterbrochener Beobachtung aller Erscheinungen 
auf der Wmmel und in der Atmosphare. ****) Seine Bemer- 
kunget diese iibertreffen an Zahl weit diejenigen iiber
die Mineralogie. Die Wolkenerscheinungen werden fast jeden 
T ag verzeichnet. *****) Bei der Aufzeichnung seiner wissen- 
schaftlichen Bemerkungen iiber die Natur vermag er jedoch 
sein aesthetisches Wohlgefallen nicht ganz zuriickzuhalten. 
Ks ist entweder der Sonnenaufgang oder der Sonnenunter- 
gang, bei dem er die Schonheit der Landscbaft bewundert. 
Seine Tagebuchnotizen »herrlichster Morgen* ******) oder 
>Dichter Nebel-Morgen. Zu Findlaters Obelisk. Herrliche Knt- 
hiillung der Sonne wie der Gegend«*******) oder vom Sonnen- 
untergang »reiner Sonnenuntergang«, »herrlicher Sonnenun- 
tergang« ********) zeugen jedoch noch vom Vorwiegen der 
wissenschaitlichen Zwecke bei seiner Beobachtung und Be- 
wunderung. Ausfiihrlicher beschreibt er den Sonnenuntergang am
11. und 15. September. Die letzte Stelle zeigt uns auch die fiir 
Goethe sehr charakteristische Art, auf welche er seine Kunst

*) ^crl>. 4 - 5- 6. Juli i S 19.
**) T ljIj. S. 15. Juli 1 Sio.
***) Tgb. 30. August 5. 8. 9. 10. j.|. 16. 28. 3.1. Scpt. i Sk ).

'l'gb. 26. 28. 29. August, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 15. (7. iS. 
21. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sq>L. 1819.

*****) Tgb. 10. 11. 12. 13. 2(3. Sc]it. 1891.
*“■’****) Tgb. 29. Aug. 15. 23. 29. 30. Sept. 1819.
«*»**■ **) Tg(,. 3. Scpt. 1819.

**»**»**) Tgb. 10. 14. 30. Sept. 1819.
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kenntnisse zur Naturbetrachtung heranzieht. »Herrlicher Abend«.
heisst es im Tagebuche am 15. September. - Die hOehste 

Klarheit. Audi an der Schattenseite waren einzelne Zweigu 
und Biische zu unterscheiden, wie sie der ausfiihrlichste Land- 
schafts-Maler nur hinschreilien konnte.« A uf seiner Ruckreise 
nadi Jena hebt er eine sclicine Aussiclit Ijesonders hervor. 
-Auf der Briicke unter Orla M. Sonnenschein, Heiterkeit, die 
L.andscliaft duftig. Anmuthiger Gegensatz zu den Yoigtlan- 
discben Thonschiefern und Fichten, von grauen Wolken be- 
deckt.«*) Aesthetische Betrachtung der Natur verschmilzt hier 
mit der wissenschaftlichen. Sein Interesse fiir atmospharische 
Ersclieinungen dauert auch nach seiner Riickkehr nach W ei
mar fort. Am I. December beschreibt er ausfuhrlich eine 
sohbne Erscheinung eines Nebels, die er bei ganz klarem 
Himmel auf einer Fahrt nach Belvedere zu beobachten Gele- 
genheit hat. Den Winter widmet er, wie es sonst seine Ge- 
wohnheit war, dem Ordnen seiner Kunst- und Natursammlun- 
gen und seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Am 29. Marz 1820. 
beobachtet er eine Mondfinsternis und andere Himmelserschei- 
nungen. Mit dem Anbruch des Friihlings zieht er sich in 
seinen Garten zuriick und dort bringt er seine meiste Zeit 
zu. »Viel im Garten und manches Vorseyende durchgedacht,« 
bemerkt er am 31. Marz 1820 in seinem Tagebuche. Am 23. 
April bricht er wieder nach Karlsbad auf. Neben botanischen**) 
und geologischen ***) Betrachtungen die er auf seiner Reise 
anstellt, lriuft ein Wolkendiarium bis Ende Juli fort, das dann 
geheftet wird.****) Yiele interessante Gegenstltnde in Marien- 
liad und Eger lenken seine Aufmerksamkeit auf sich. Wissen- 
schaftliches und kiinstlerisches Interesse scheinen in seinen 
Tagebiichern einander abzulósen. »Gleich hinter Schirnding, 
wo man iiber die Brticke geht, ist allerliebster landschaftlicher 
Gegenstand,« bemerkt er am 26. April. Zu Wolkenziigen und 
zu Granitfelsen »die Trummer der Luisenburg zu erklareru 
entwirft er gleich nach seinem Eintreffen in Karlsbad Skizzen. J)

* )  Tj;l). 2S. Sejit. 1S19.
**) Ti;l>. 2 j .  25. April 1S20.

***) - Ig ' 1- 25- 2<>- 2 >''- 29 - April 1S20.
* * * * )  Tttb. 24. 27. 29. 50. April 1S20. vjjl. 1. Mai 1S20.
j ) IĄ4I). 1. Mai 1S20.



54

A uf seinen Spazierghngen fahrt er fort Wolken und Minera- 
lien zu beobachten und nachdein er sein Wolkendiarium am 
27. Mai durchgesehen, uberscliickt er es gleich nach seinem 
Eintreffen in Jena an Compter zum Mundieren. Der Himmel 
und die Atmosphare scheinen auch hier seine Aufmerksam- 
keit fast ausschliesslich in Anspruch genommen zu baben. 
Bald sind es die Regenbogenerscheinungen, die er beobachtet, 
bald beniitzt er den vom Serenissimus gebrachten Kome- 
tensucher, um Nachts den Himmel zu betrachten. Die Vor- 
bereitung seiner naturwissenschaftlichen Schriften tiDer G e
ologie und Farbenlehre, iiber Morphologie und verglei- 
chende Anatomie veranlassen ilin bald neue Experimer,te 
anzustellen, bald alte wieder aufzunelnnen. Vom Janner des 
niichsten Jahres an verweilt er in seinem Garten am liebsten, 
indem er hier seine Versuche mit Blumenblattern anstellt. 
Seine Reise in das Egertbal bietet ihm erst eine Eiille von 
frischen Eindriicken, die ihn erfrischen und beleben. Seine 
Tagebuchnotizen zeugen von ihrer Wirkung. Am ausfuhrlich- 
sten beschreibt er die herrliche Lagę des Schlosses Harten- 
berg wie ein ausgefiihrtes Landschaftsgemalde. *) In Eger 
fesseln seine Aufinerksamkeit eine anmuthige Nelkenflor ais 
auch die dortigen Gartenanlagen. **) Er steigt auf den Dach- 
boden, um die freie Aussicht nach Osten und Westen zu ge- 
niessen. »Das Egertbal hatte - nach dem Zeugnisse Grii- 
ners ***) fiir Goethe einen besonderen Reiz, er lobte die 
rein gehaltenen W ege, die Baumpflanzung, die angelegten 
Aleen. Gleich bei der sogenannten W enzelsburg gegeniiber 
den alten Schlossruinen verweilte er einige Zeit die Felsen- 
gruppen betrachtend.* A uf seinen Spaziergangen verfolgt er 
mit Aufinerksamkeit den Wolker.lauf. ****) Der Anbliek der 
schbnen Landschaft scheint in ihm niclit so sehr Empfindun- 
gen zu wecken ais viel haufiger zu tiefsinnigen Betrachtungen 
anzuregen. So unternimmt er mit Griiner an einem unver- 
gleichlicli schonen Abend einen Austlug in’s Egerthal bis zum 
Jagerhaus, Siechcnhaus genannt. Von der schonen Aussicht

16. Au*;. 1S21.
*:l1) 2<S. 30. A ng. 3. S bjiL. iS2 i .
***) IS1I111 (iuspr. Nr. 774.
*+**') !'gl). 26. 27. Juli  2. 3. 25. 2(>. Aug. 1S21. vgl. IMin. (ic.spr. Ni. 777.



iiberrascht erzahlt Griiner - versinkt Goethe in Betrach- 
tungen, denen ihn Griiner iiberlasst, um ihn in diesen nicht 
zu stbren. *) Die in jeder Hinsicht interessante Umgebung 
von Marienbad veranlasst ihn zu haufigen Ausiliigen, auf denen 
er mit der geologischen Untersuchung derselben sieli beschaf- 
tigt. Zwei Jahre hinter einander besucht er Marienbad zumal 
da ihn dazu nicht nur seine wissenschaftliche Liebhaberei, 
sondern audi eine tiefe persbnliche Emptindung einladt. Mit 
dem Erwachen der jugendliehen Emptindung scheint aueli sein 
Sinn ftir die aesthetische Betrachtung der Natur sieli zu re- 
gen. Er zieht es jedoeli vor, die in Tischbeins oder in seinen 
eigenen Landschaftszeiclmungen bereits kunstleriseh umge- 
bildete Natur mit seinen Gedichten zu versehen oder aueli 
frenide Landschaftsbilder wie dasjenige Domenichinos zu co- 
pieren. **) Die Bewunderung der Schonheiten der Landschaft 
lauft am Ende docli auf eine wissenschaftliche Betrachtung 
derselben aus. So unternimnit er am 27. Juli 1822 mit Karl 
Huss und Griiner eine Spazierfahrt ins Egerthal. Er betrach- 
tet aufmerksam die ganze Gegend, dann fragt er seine Be- 
gleiter »ob die durcli das Tlial getrennten Diirfer jenseits aueli 
Kalkgruben besitzen und ob dort ein hhnlicher Kalkstein und 
Mergel wie hier zu Tage gefordert werde.« ***) Vńrnehmlich 
sind es dalier »problematische Gegenstande«, die auf seinen 
Ausfliigen seine Aufmerksamkeit auf sieli lenken.****) Wćthrend 
seines Aufenthaltes in Eger und Marienbad im nlchsten Jahre 
stellt er wissenschaftliche Betrachtungen bald iiber Wolken 
bald iiber die Gegend an. Naeli seiner Ruckkehr nacli Weimar 
zieht er sieli ganz zuriiek. Ais ihn Kanzler Miiller zu Spazier- 
fahrten zu bewegen suelit, findet er Niemand, in dessen Ge- 
sellschaft ihm solehe Spazierfalirten nicht langweilig waren. 
Er sei wolil und heiter zuriickgekonimen, nachdem er gliick- 
lich drei Monate verleht. Er beschliesst den Winter in seine 
sDachshbhle sieli zu vergraben« und zuzusehen, wie er sieli 
»durchflicke«. ***) Mit einem staunenswerthen Reiss maclit er 
sieli dalier daran, den wissenschaftlichen Erliis seiner Reise

*) lUlin. (iespr. Nr. 7S1.
* * )  Tjjb. 17. 2 h . 2S. 29. Sept. 1821 oder 20 April 1822.
***) Bdm. (iespr. Nr. 795.

Bdm. Gespr. Nr. 858. S6o, 865.
Bdm. Gespr. Nr, 871.
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zu ordnen. A uf haufigen Spazierfalirten mit Eckermann 1 >e- 
wundert er immer noch die Schbnheit der Natur im Friihling. 
Sein alter Parkgarten, die von ihm selbst gepflanzten Baume 
machen auf ihn einen nuiheimlichen Eindruck*, er snclit ilin 
jedocli auf, um hier der Mittagsstille zu geuiessen. Seine Naturbe- 
trachtung sucht immer umfassender ja alluinfassend zu werdeu. 
»Wir diirfen nur die Planeten und Sonnen anblicken, da wird 
es auch Niisse genug zu knacken geben«, aus.sert er sieli ani 26. 
Janner 1825 im GesprUche mit Kanzler Muller. Seine Vertraut- 
heit mit den Meisterwerken der Landschaftsmalerei, die zum 
Nachtisch oft mit seinen Freunden betracbtet und besproclien 
werden, veranlasst ihn oft bei der Bewunderung einer schb- 
nen Landschaft zwischen den Erscheinungen der wirklicben 
und der ktinstleriscb umgebildeten Welt eine Parallele zu 
zieben, Natur und Kunst an einander zu messen. *} Die 
sinnende Betrachtung der Natur bildet seine beliebteste Be- 
sehaftigung in seinem Alter, indem sie eine erfriscbende Wir- 
kung auf ibn iibt. Nacb dem Tode seines geliebten Gross- 
lierzogs sucht er auch nacb Heilmitteln gegen seine Frschut- 
terung in der freien Natur und begibt sicb nacb Dornburg. 
»Icb verlebe —- erzablt er Eckermann 15, Juni 1828 so gute 
Tage wie Nachte. Oft vor Tagesanbrucb bin ich wach und 
liege im offenen Fenster, um mich an der Pracht der jetzt 
zusammenstebenden drei Planeten zu weiden und an dem 
wachsenden Glanz der Morgenrethe zu erąuicken. Fast den 
ganzen T ag bin ich sodann im Freien und halte geistige 
Zwiesprache mit den Ranken der Weinrebe, die mir gute 
Gedanken sagen und wovon ich eucb wunderlicbe Dinge mit- 
theilen kbnnte. Auch mache ich wieder Gedichte, die nicbt 
schlecbt sind.«

Bis an sein Lebensende findet er sein hochstes Ver- 
gniigen in seinen Naturstudien. ?Fls gebt nicbts tiber die 
Freude, die uns das Studium der Natur gewiihrt - behauptet 
er im Gespr3ch mit Soret ani 15. Juli 1831 ihre Gebeimnisse 
sind von einer unergrundlicben Tiefe, aber es ist uns Men- 
schen erlaubt und gegeben immer weitere Blicke hineinzu- 
thun. Und gerade, dass sie am F.nde docli unergrundlicb bleibt,

') Eckermann GesprSche. 2. Mai 1824. 5. Juni 1825. 9. Marz. 1831.
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hat fur uns einen ewigen Reiz, immer wieder zu ihr heran- 
zugehen und neue Entdeckungen zu versuchen. »Einen Monat 
spfiter, am 26. August, unternimmt er noch seinen Ausilug 
nach llmenau mit seinen beiden Enkeln und Malir, der ihn 
am nachsten T age auf den Gickelhahn begleitet. Sie fahren 
auf der Waldstrasse iiber Gabelbach, wobei Goethe sich bald 
an Melapbyrfelsen, bald an Alleen und schonen Aussichten 
ergotzt. So gelangen sie beąuem bis auf den hdchsten Gipfel 
Gickelhahn, wo Goethe aussteigt und sich der schonen Aus- 
sicht vom Rondel ans erfreut. Er vermisst seinen guten Gross- 
herzog und schreitet riistig durch Heidelbeerstraucher bis zum 
wohlbekannten zweistockigen Jagdhaus. Im oberen Zimmer 
erinnert er sich einmal hier acht Tage gewohnt und ein Lied 
geschrieben zu haben. Am sildlichen Fenster stand wirklich 
sein Lied: ?Ober allen Gipfeln.« Ais Goethe diese Zeilen liest, 
treten ihm Thranen in die Augen und er spricht in sanftem 
und ruhigen Tonę: »Ja warte nur balde ruhest du aucb.« Dann 
verstummt er, blickt in den diisteren Fichtenwald und fordert 
seinen Begleiter auf, zuriickzugehen. A uf dem Riickwege wirft 
er wieder geognostische Fragen auf und indem er sich an 
der herrlichen Aussicht ergotzt, bemerkt er unter Anderem 
dabei: »Wir sind iiberhaupt bloss da, um die Natur zu be- 
obachten, erfinden konnen wir an derselben nichts.**) Was fur 
den Jiingling zum Losungsworte in seinem Leben geworden, 
begleitet ihn bis an sein Sterbebett, lebhaftes Interesse 

-und Freude an der Natur.

Die Wandlungen, welche das Naturgefuhl Goethes durch- 
gemacht, sucht die vorliegende Arbeit an der Hand seiner 
eigenen Ausserungen dariiber, insoweit sie in Tagebiichern 
und Briefen vorliegen, vorzufiihren. Der ununterbrochene 
Verkehr mit der Natur regt ihn zur aesthetischen Nach- und 
Umbildung schoner Landschaft. Die Kraft der Eindrucke, die 
er von einer Landschaft empfangt, fiihrt ihn schon friihzeitig 
zu Versuchen in der Landschaftsmalerei, doch kónnen weder 
er noch Andere durch diese zufrieden gestellt werden, da die 
iiberstromende dichterische Empfindung ihn die erforderliche *)

*) Bdm. Gespr. Nr. 1385.
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Ruhe und Sicherheit nie gewinnen liisst. Einen grosseren 
Beifall finden seine Versuche einer aesthetischen Umbildung 
einer Landschaft durch Gartenanlagen, die Wieland in den 
achtziger Jahren Goethes neueste Poemate nennt. Sein eigent- 
liches Gebiet ist jedoch die Dichtkunst. Obgleich zu keinem 
descriptiven Dichter geboren ist er der grosste Sanger der 
Natur geworden, da er Homerische Naivitat und Shakespeare- 
sche Sympathie mit Rousseauscher Naturschwarmerei und 
Ossiani ■ Melancholie zu verschmelzen wusste. *) Mit einer 
unvergieichiichen Tiefe der Empfindung begabt weisst er in 
seiner Lyrik die stSrksten Tóne anzuschlagen, um die leiden- 
schaftlich erregte Natur uns vorzufuhren, die zartesten dage- 
gen, wo es zu riihren oder zur Milde zu stimmen gilt. Nach- 
dem er die mannigfachsten Anregungen der Zeit in sich auf- 
genommen, und der herrschenden Zeitrichtung eine gewisse 
Zeit gehuldigt, ringt er sich allmahlich zu jener Reinheit in der 
Naturanschauung empor, die ihm allein eigen ist. Mit dem 
Ausfechten dieses inneren Kampfes nimmt auch seine Lust zu, 
tiefer in die Wissenschaften einzudringen. Wie beide, aesthe- 
tische und wissenschaftliche Naturbetrachtung aus einer und” 
derselben Quelle entspringen, in Goethes Leben bald einan- 
der ablosen bald durchkreuzen, haben wir schon oben darzu- 
legen versucht. Der uns knapp zugemessene Raum hindert uns 
auf die einzelnen Ausserungen seines aesthetischen Naturge- 
fiihls in der Landschaftsmalerei, in der Gartenkunst, und in 
der Poesie hier einzugehen. A u f diese werden wir an einer 
anderen Stelle noch zuruckkommen. Zur Untersuchung des 
wissenschaftlichen W ertes seiner Naturstudien und der stufen- 
weisen Entwicklung jener »dauernden Gedanken«, die von 
Zeit zu Zeit seine Naturforschung beherrschen, wie der inne
ren Form, der Stetigkeit der Entwicklung, der periodischen 
Metamorphose oder der Polaritat, des Urphanomens, fiihlen 
wir uns nicht berechtigt. W ir miissen jedoch jetzt schon da- 
rauf hinweisen, dass seine Naturstudien nicht ohne Nach- 
wirkung fur seine Poesie geblieben sind, dass das durch 
seine Naturstudien erworbene Gut auch seiner Poesie 
zum VortheiI gereichte. Sie verliehen seiner Poesie jene 
Gegenstandlichkeit, die er ais ihren grossten Vorzug betrach-

*) A. Biese. Entwicklung des Naturgefuhles etc. Ss. 372.
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tet, und jene panoramie ability, (panoramische Fahigkeit), die 
raan an ihm besonders preist. W as er an Griechen, an Walter 
Scott und Claude Lorrain besonders lobt, dass in ibrem Ge- 
miith eine Welt lagę, dass sie die Natur auswendig kennen, 
kann er auch mit vollem Rechte fur sich in Anspruch neh- 
men. »Ich babę -  sagt er am 18. Janner 1827 im Gesprach 
mit Eckermann - niemals die Natur poetischer Zwecke we- 
gen betrachtet. Aber weil mein fruheres Landschaftszeichnen 
und dann mein spateres Naturforschen mich zu einem bestan- 
digen genauen Ansehen der natiirlichen Gegenstande trieb, 
so bab’ ich die Natur bis in ihre kleinsien Details auswendig 
gelernt dergestalt, dass, weno ich ais Poet etwas brauche, es 
mir zu Gebote steht und ich nicht leicht gegen die Arbeit 
fehle.t Seine mit zunehmenden Jahren inimer mehr sich ver- 
zweigenden und auf alle Gebiete der Natur sich ausdehnen- 
den Studien, die ihm diesen Vortheil gewahrten, scheinen ihm 
jedoch ahnlich den Naturgenuss in seinenr Alter getriibt zu haben, 
wie die Empfindsamkeit und Verworrenheit in seiner Jugend. Die 
W orte die er an Canzler Muller am 26. Februar 1832 also 
vier Wochen vor seinem Tode spricht, lassen darauf schlies- 
sen: »Ihr andern habt es gut, ihr geht in den Garten, in den 
Wald, beschaut harmlos Blumen und Baume, wahrend ich 
iiberall an die Metamorphosenlehre erinnert werde und mit 
dieser mich abquale.«*)

I ) r n h o b y e z , am 2\ .  Juli i S<>y.

^CMoic1 ibcueioirs.

*) Das \ CT/.ciclm is ilor l»ei der (\u recltir u))eiselieneu l''cl]]er hefmdcl. sieli 
auf der lelzleu Seite des Jahresliericlites.
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Wiadomości szkolne.

I. Skład grona n a u c z y c i e 1 s k i e g o
przy końcu roku szkolnego 1897.

cJi i ‘Dla nauki przedmiotów obowiązkowych,
1. Przybylski Józef, od 11-. kwietnia kierownik zakładu, ku

stosz gabinetu przyrodniczego, kierownik szkół}' prze
mysłowej, uczył matematyki w kl. Ila. i Ilb., historyi na
turalnej w kl. Ia., Ib., Ila., Ilb., III., V. i VI. — 20 godzin 
tygodniowo.

2. Ks. Cetnarski Szymon, profesor w VIII. randze, katecheta 
i exhortator dla uczniów obrządku rzym.-kat., uczył reli
gii rzym.-kat. w kl. I.— VIII. - -  Ki godzin tygodniowo.

;!. Pasławski Włodzimierz, profesor, kustosz ruskiej biblioteki 
dla młodzieży, gospodarz kl. III., uczył języka greckiego 
w kl. III. i języka ruskiego w kl. III. VIII. J 7 godzin 
tygodniowo.

I. Pado Antoni, profesor, gospodarz kl. VI., uczył języka 
łacińskiego w kl. Ib. i VI., języka polskiego w kl. Ib. i 
języka greckiego w kl. IV. — 21 godzin tygodniowo.

5. Rembacz Jan, profesor, gospodarz kl. Ila., uczył języka 
łacińskiego w kl. Ila., języka niemieckiego w kl. Ila. i ję 
zyka polskiego w kl. IV. i VI. 11) godzin tygodniowo.

li. Arendt Adolf, profesor, kustosz zbiorów do nauki rysun
ków, uczył rysunków w kl. Ia., Ib., Ila., Ilb., III. i IV.
24 godzin tygodniowo. W drugiem półroczu na urlopie.

7. Biela Jan, profesor, uczył języka łacińskiego w kl. III. i 
IV. i języka polskiego w kl. Ia., Ilb. i III. 21 godzin 
tygodniowo.
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8. Barewicz Witold, dr. fil., profesor, kustosz biblioteki nie
mieckiej dla młodzieży, uczył języka niemieckiego w kl. 
V., VI., VII. i VIII. — 16 godzin tygodniowo.

9. Niemiec Wojciech, profesor, gospodarz kl. V., uczył języka 
łacińskiego w kl. V., języka greckiego w kl. V. i VII., ję 
zyka niemieckiego w kl. III. — 19 godzin tygodniowo.

10. Chmiołek Jan, profesor, kustosz biblioteki polskiej dla 
młodzieży i wypożyczalni książek szkolnych dla ubogich 
uczniów, uczył języka łacińskiego w kl. Ilb., języka pol
skiego w kl. V., VII. i VIII. — 17 godzin tygodniowo.

11. Ks. Kmit Polieukt, profesor, katecheta i exhortator dla 
uczniów obrządku gr.-k., uczył religii gr.-k. w kl. I—VIII.

- 16 godzin tygodniowo.
12. Łucyk Anatol, nauczyciel, gospodarz kl. VII., uczył języka 

łacińskiego w kl. VII., języka greckiego w kl. VI. i języka 
niemieckiego w kl. Ia. i Ib. — 21 godzin tygodniowo.

19. Zubczewski Antoni, nauczyciel, gospodarz kl. VIII., uczył 
języka łacińskiego i greckiego w kl. VIII., języka nie
mieckiego w kl. IV., historyi powszechnej w kl. Ha. i V.

21 godzin tygodniowo.
11. Eljasz Kazimierz, nauczyciel, kustosz gabinetu fizykalnego, 

gospodarz kl. IV., uczył matematyki w kl. VI.—VIII., fizy
ki w klasie IV., VII. i VIII. i propedeutyki filoz. w kl. VII. 
i VIII. 21 godzin tygodniowo.

15. Gątkiewicz Feliks, nauczyciel, uczył geografii i historyi 
w kl. Ilb., III., IV., VI., VII. i VIII. 21 godzin tygodn.

16. Rzepnijski Piotr, egz. zastępca nauczyciela, gospodarz kl.
Ia., uczył języka łacińskiego w kl. Ia., języka niemieckiego 
w kl. Ib., języka polskiego w kl. Ila. i ruskiego w kl. I. 
i II. 21 godzin tygodniowo.

17. Snopek Emil, egz. zastępca nauczyciela, gospodarz kl. Ib., 
uczył matematyki w kl. Ia., Ib., III. i V., geografii w kl. 
Ia. i Ib. — 22 godzin tygodniowo.

CB) 'Dla nauki przedmiotów nadobon’iq~kon<ych.

1. Chmiołek Jan, j. w., uczył historyi kraju rodzinnego w kl.
VII. 2 godziny tygodniowo.

2. Gątkiewicz Feliks, j. w., uczył historyi kraju rodzinnego 
w kl. III. i IV. — 2 godziny tygodniowo.
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3. Łucyk Anatol, j. w., uczył śpiewu w 2. oddziałach.
4 godziny tygodniowo.

4. Zubczewski Antoni, j. w., uczył kaligrafii w 2. oddziałach.
2 godziny tygodniowo.

5. Eljasz Kazimierz, j. w., udzielał nauki gimnastyki. — 6 go 
dzin tygodniowo.

C) T>la religii moj{es^oirej.
Blumenblatt Joachim, nauczyciel szkoły ludowej, uczył 
religii mojżeszowej w kl. I.—VIII. — 8 godz. tygodniowo.



I!. Zmiany w gronie nauczycielskiem
w ciągu roku szkolnego 1897.

J. E. Pan Minister W. i O. udzielił urlopu reskryptem 
z dnia '.11. maja 189(1 1. 12524 na 1. półrocze 1897 r. zastępcy 
nauczyciela Piotrowi Rzepnijskiemu.

J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z d. 25. czerwca 
1N9C> r. 1. 13851 zamianował Eeliksa Gątkiewicza, zastępcę
nauczyciela gimnazyum tutejszego, rzeczywistym nauczycie" 
lem w tem samem gimnazyum.

J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z d. 25. czerwca 
189(1 r. 1. 13851 zamianował Kazimierza Eljasza, zastępcę na
uczyciela gimnazyum tutejszego, rzeczywistym nauczycielem 
w dotychczasowem miejscu.

J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z d. 25. czerwca 
18%  r. 1. 13.851 przeniósł profesora c. k. gimnazyum w T ar
nowie, Wojciecha Niemca, do tutejszego zakładu z dniem 1. 
września 189(1 r.

J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z d. 25. czerwca 
1 S9(l r. 1. 13851 nadał profesorowi Romanowi Moskwie posadę 
nauczycielską w c. k. gimnazyum V. we Lwowie.

Rozporządzeniem z dnia 2(1. sierpnia 189(1 r. 1. 18198 
przeniosła Wys. c. k. Rada szkolna krajowa zastępcę nauczy
ciela z c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie, Emila 
Snopka, do tutejszego gimnazyum.

Rozporządzeniem z dnia 15. września 189(1 r. 1. 213(10 
zatwierdziła W ys. c. k. Rada szkolna krajowa w zawodzie 
nauczycielskim Jana Chmiołka i nadała mu tytuł profesora.

Rozporządzeniem z dnia 2. grudnia 189(1 r. 1. 20540 
przyznała Wys. c. k. Rada szkolna krajowa profesorowi ]a- 
nowi Rembaczowi, pierwszy dodatek pięcioletni.

Rozporządzeniem z d. (i. stycznia 1897 r. 1. 3091J Wys. 
c. k. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela, 
Teofila Mryca w tym samym charakterze do c. k. drugiego 
gimnazyum we Lwowie.
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J. K. Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 12. lutego 
1N97 1. 3315 udzielił profesorowi Adolfowi Arendtowi urlopu 
po koniec b. r. szkolnego.

J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia II. lutego 
b. r. 1. 1901 przyznał VIII. rangę służbową ks. prof. Szymo
nowi Cetnarskiemu, katechecie dla uczniów obrz. rzym.-kat.

Rozporządzeniem z dnia 15. kwietnia 1897 r. 1. 8385 po- 
ruczyła Wys. c. k. Rada szkolna krajowa załatwianie spraw 
kancelaryjnych za chorego dyrektora zakładu Józefa Sękie- 
wicza, profesorowi Józefowi Przybylskiemu, zaś Rozporządze
niem z dnia 18. maja 1897 r. I. 10722 powierzyła temuż kie
rownictwo zakładu.

Rozporządzeniem z dnia i. maja 1897 r. 1. 8389 zatwier
dziła Wys. c. k. Rada szkolna krajowa w zawodzie nauczy
cielskim ks. Polyeukta Kmita, katechetę dla uczniów obrządku 
gr.-kat. i nadała mu tytuł profesora.

9



III. Plan nauki.

Nauki poszczególnych przedmiotów udzielano według 
planów i instrukcyi Wys. c. k. Ministerstwa wyznań i oświaty 
i Wysokiej c. k. Rady szkolnej krajowej; nauka rysunków 
odręcznych była w ki. I.—IV. dla wszystkich uczniów obo
wiązkową.

Sprawozdanie przeto niniejsze zawiera tylko wykaz le
ktury z języków klasycznych, tudzież utworów polskich i nie
mieckich, nie objętych wypisami a czytanych w całości.

Lektura z języka łacińskiego.

K L A S A  III. Corn. Nep. Aristides, Miltiades, Themistoeles, 
Epominondas, Cimon, Acibiades.

K L A S A  IV. Caes. de bello Gall. 1. I. cap i—29., I. II., 1. III.
1. VI. — Ovid. Trist. de vita sua; Fasti: Arion; Metamor. 
ąuattuor aetates. Prywatnie: Caes. d. bello gali. 1. IV. 1. VII.

K L A S A  V. Liv. Ab urbe condita 1. I. i XXII. do c. 30. Ovid.
Metamorph.: 13, 18, 22, 27. Fasti: 6, 7, 12, 13.

K L A S A  VI. Sali. bel. Cat. — Verg. 1. I. i II. Fel. I, V. Buc. 
laudes vit. rust. Cic. in Catil. or. I. Prywatnie: Cic. in Cat. 
III. i IV.

K L A S A  VII. Cic. de imp. Cn. Comp., Cato mai. s. de senect.; 
Vergil. Aen. II. IV. VI. prywatnie: Cic. in Cat. II. III. pro
S. Rosc. Araer, ; Lael. de amicit.

K L A S A  VIII. Hor. ody: I. 1, 8, 4, 7, 21, 22, 24, 87. II. 3, 10. 
13, 14, 17. III. 1, 2, 3, 18, 80. IV. 2, 3, 5, 7, 9. Expod. I.
2. Sat. I. 1. II. (j. Tacyt. Annal. I. 1 — 54 ; II. 1 — 27.

Lektura z języka greckiego.

K L A S A  V. Z  Chrestomatyi Ksenofonta przeczytano Anab.
§. 1—8, Cyrop. §. 1, 2 ; Pamiętniki 4.; Homer Ilias. ks. I. III. 

K L A S A  VI. Hom. Ilias VI. XVIII. XXII. Kseń. Mem. I. Herod. 
IX. 1 —90., Kseń. Mem. II. prywatnie; II. III. IV. XXIV.
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K L A S A  VH. Demost. Olin. I. II. III., Philipp I. Horn. Odyss. 
IX, X, XI, XXIV. pryw. II I V ; kursorycznie VI. i 
mowę o pokoju z Dem.

K L A S A  VIII. Plato: Apolonia, Socr., C rito ; pryw. Laches.; 
Sopli. Kdy.; Hom. II. IV.

Lektura polska.

K L A S A  V. Poznawanie, na podstawie wypisów zwyklejszych 
gatunków prozy i poezyi. Tropy, figury, wiadomości hist. 
liter, czytanych pisarzy. Oprócz wypisów: Pan Tadeusz 
i Zemsta. Lektura domowa: H. Sienkiewicz T. I IV., Al. 
Chodźko: Serya i- -6.

K L A S A  VI. Oprócz Wypisów przepisanych, aż do Hugona 
Kołłątaja włącznie, czytano częścią w szkole częścią w 
domu i zdawano sprawę w klasie z dzieł w całości i 
Kazania sejmowe Skargi I, II powt. z kl. II, III i IV ; zaś 
od V. VIII uczniowie zdawali z własnej pilności; z po
wieści H. Sienkiewicza; „Ogniem i Mieczem11, „Potop11 
„Pan Wołodyjowski1'; Niemcewicza: „Powrót posła11; Kra
sickiego: „Myszeis"

K L A S A  VII. Oprócz Wypisów czytano w całości częścią 
w szkole, częścią w domu: J. l Trs. Niemcewicza : „Powrót 
posła11; Al. Felińskiego: „Barbarę Radziwiłłównę11; Ad. 
Mickiewicza: „Dziady i Konr. Wallenroda11; Ant. Malczew
skiego : „Maryę" Al. hr. Fredry: „Sluhy panieńskie11. 
Lektura domowa: |ul. Urs. Niemcewicza „Jan z Tęczyna", 
„Siora i Leibe'1 ; Franciszka Morawskiego: „Dworzec 
mojego dziadka"; L. Siemieńskiego: „Żywot Fr. Moraw
skiego1' i „Walka Klasyków z romantykami11; K. Koź- 
miana: „Pamiętniki"; |. Ign. Kraszewskiego: „Starościna 
belzka".

K L A SA  VIII. Opróicz Wypisów czytano w całości : [. S ło
wackiego : „Lilię Wencdę11; Ig. Krasiitskiego : „Irydyona" ; 
11. Kajsiewicza: „Kazanie o pokucie1'; Szekspira: „Makbet" ; 
Lektura domowa: J. Słowackiego : „Balladynę"; Calderona 
w przekładzie Słowackiego: „Księcia Niezłomnego"; żyg. 
Krasińskiego: „Niehoską komedyę, Przedświt; Byrona 
w przekładzie Mickiewicza: „Giaura", Dantego: „Komedyę 
boską11; J. Kromera: „Starożytną Grecyę11.

9*
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Lektura niemiecka.

K L A S A  V. Obok wypisów lektura prywatna pod kierowni
ctwem nauczyciela.

K L A S A  VI. Prócz materyału zawartego w Wypisach szkol
nych, czytano: Goethego »Reineke Fuchs« i »Hermann 
und Dorothea».

KL.ASA VII. Prócz ustępów 1 - 8d z Wypisów szkolnych 
przeczytano nadto: Lessinga »Emilia Galotti«, Goethego 
»Gotz von Berlichingen* i Schillera »WTallenstein«.

K L A S A  VIII. Prócz ustępów 1—00, z Wypisów szkolnych 
przeczytano nadto: Goethego slphigenie auf Tauris«, 
Shakespeare’a »Macbeth«, Schillera »Wilhelm Tell* i »Wal- 
lenstein«. Prywatna lektura spoczywała w klasach V. VIII. 
pod kontrolą nauczyciela języka niemieckiego.

Lektura ruska.

K L A S A  V. Z  Wypisów Łuczakowskiego wzorów poezyi i 
prozy wzięto najważniejsze wzory w porządku książki.

K L A S A  VI. Według Chrestomatyi Ogonowskiego czytano: 
I) ^oioaopit Pycu 3 7 'pena.HU, d) Prawda ruska, •!) .limo- 
nucb Ilecmopa, 1) C.uuso o no .wy hopa, ó) fn.iH/pm-llo.miib- 
cKit Aimonucb. 6) .luniaorna jiimonurb, 1) Cmamym .lumoacKtiił,
S) .lirnonncb .heiecun, 7 'yrmuHbCKa i Ca.niit.ia lUwmmt.

K L A SA  VII. Według wypisów Barwińskiego cz. I. literatura 
ustna ludowa. W drugim półroczu według wypisów 
Barwińskiego cz. II. wszystkie utwory pisarzy tamże 
umieszczonych.

K L A S A  VIII. Według wypisów Barwińskiego cz. III. wzięto 
utwory Hlibowa. Storożeńki, M. Wowczka, Koniskiego i 
Kulisza. Fed’kowicza, Worobkiewieża, Unickiego, Ogo
nowskiego i Szaraniewicza.

Nauka rysunków odręcznych

( d la  k l a s  I. IV. o b o w i ą z  k o w a).

K L A S A  I. Według wzorów Andela rysowano ornament geo
metryczny, koło, elipsę, linię talową, ślimakową, wstęgi 
rozet)' i łatwiejsze motywa ornamentu roślinnego.



K L A S A  II. Rysunek perspektywiczny figur płaskich, kostki, 
graniastosłupa, walca, ostrosłupa, stożka i kuli. Z  orna
mentu rysowano według Herdtlego i Steigla liście styli
zowane, wypełniano ornamentem kwadrat, prostokąt i koło. 
Nauka o cieniach.

K L A S A  III. Według wzorów Andela i Vardaya nakładano far
bami ornament grecki. Rysowano z natury modele II. se- 
ryi i grupy z modeli seryi I. Nauka o stylu greckim.

K L A S A  IV. Rysowano według Starka, Andela i Vardaya 
ornament w stylu odrodzenia i mauretańskim. Z natury 
rysowano kapitale, wazy, amfory, płaskorzeźby, głowy 
ludzkie i zwierzęce. Nauka o harmonii kolorów.

Nauka religii mojżeszowej.

Nauki tego przedmiotu udzielano w każdej klasie po i.
godzinie tygodniowo według planu zatwierdzonego przez
Wys. c. k. Radę szkolną krajową, rozp. z dnia 9. września
1895, 1. 19.448, a mianowicie:
K L A S A  I. a) Historya biblijna do śmierci Mojżesza w związku 

z zasadami wiary. Dziesięcioro przykazań; b) Modlitwa 
poranna i błogosławieństwa (Modlitwy stołowe).

K L A S A  JI. a) Historya biblijna od Jozuego do podziału pań
stwa w związku z zasadami wiar}'. Objaśnienie dekalogu. 
Obowiązki względem Doga. Święta i posty; b) Modlitwa 
wieczorna i błogosławieństwo przy szczególnych uroczy
stościach.

K L A S A  III. a) Historya biblijna od podziału państwa do po
wrotu z niewoli babilońskiej. Prorocy. Trzy nauki główne 
wyznania mojżeszowego. Obowiązki względem ludzi. Naj
ważniejsze przepisy ceremonialne. Nazwy, podział i treść 
pisma św.; b) Modlitwa na sobotę. Hallel. Abinu malkenu.

K I ,A SA  IV. a) Historya Izraelitów pod panowaniem Syryi. 
Machabeusze. Panowanie Rzymian. Upadek państwa. Bar 
Kochba. Najważniejsze przepisy ceremonialne i rytualne. 
Nazwa i treść pism apokrylicznych. Modlitwy na święta. 
Odczytywanie tory i proroków przy nabożeństwie publi- 
cznem. Podział nabożeństwa.

K I.A SA  V. Objaśnienie K> artykułów wiary według Majmoni- 
desa. Ustawy moralne i etyczne. Wybór ustępów
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z Pentetenchu (według chrestomatyi) z objaśnieniami pod 
względem treści i historyi.

K L A S A  VI. Moralność i etyka na podstawie trzech pierw
szych rozdziałów przypowieści ojców »Pirke Aboth«. 
Wybór z pism historycznych proroków z objaśnieniami 
jak w kl. V.

K L A S A  VII. Moralność i etyka na podstawie 1-., ~>. i (i. roz
działu w »Pirke Abot«. Wybór ustępów z Jezajasza, 
Jeremiasza, psalmów Hioba, przypowieści Salomona i ha
giografów z objaśnieniami jak w kl. V.

K L A S A  VIII. Historya Żydów w diasporze z biografiami naj
sławniejszych mężów. Historya Żydów w Polsce.

Nauka przedmiotów nadobowiązkowych.

H i s t o r y a  k r a j u  r o d z i n n e g o. Nauki tej u
dzielano według instrukcja przez Wysoką Władzę poleconej 
w kl. III. i IV. po jednej godzinie tygodniowo; w kl. VII. w i. 
półroczu w jednej godzinie, w 2. półroczu w 2. godzinach, 
wreszcie w kl. VIII. w i. półroczu w jednej godzinie tygodnio
wo. Remuneracya roczna po 0<) złr. a. w. za jedną godzinę 
nauki w tygodniu.

K a l i g r a f i i  udzielano uczniom kl. I. i II. w 2. od
działach po jednej godzinie tygodniowo. Ćwiczono w piśmie 
polskiem, ruskiem i niemieckiem podług wzorów przez nau
czyciela na tablicy wypisanych, tudzież podług wzorów Grei- 
nera i Piórkiewicza. Remuneracya roczna wynosi lOO złr.

S p i e w. 'L'ej nauki udzielano w 2. oddziałach po 2. go
dziny tygodniowo. W oddziale pierwszym przeznaczonym 
dla początkujących, uczono teoryi śpiewu, w 2. ćwiczono 
w śpiewie chóralnym. Uczniowie oddziału drugiego śpiewali 
na głosy podczas nabożeństw w kościele i cerkwi, nadto wy
konali kilka pieśni światowych na wieczorkach, urządzonych 
na cześć Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki. Remu
neracya roczna lóo złr.

G i m u a s t y k a. Uczniów, pobierających tę naukę, 
podzielono na 3 oddziały; każdy oddział pobierał naukę dwa 
razy w tygodniu. W każdej lekcy i zajmowano uczniów z po
czątku musztrą, ćwiczeniami w kolumnach, następnie odby
wano ćwiczenia na przyrządach, zastosowane do rozwoju 
fizycznego uczniów.



IV. Tematy do wypracowań piśmiennych.

a) W  języku polskim 

K l a s a  V.
1. Korzyści i szkody jakie ogień sprowadza, (dom.).
2. Ważna Sędziego nauka o grzeczności. (Na podstawie 

lektury I. ks. Pana Tadeusza.) (szk.).
3. Treść i myśl przewodnia jednej z nowel podanych w Zbio

rze nowel (wyd. przez Kopię.) (dom.).
4. Pierwsze wystąpienie poety. (Opowiadanie na podstawie 

lektury), (szk.).
5. Jesień. (Obrazek), (dom.).
6. Śmierć ostatniego Horeszki. (Na podstawie lektury II. ks. 

Pana Tadeusza), (szk.).
7. Walka Horacyuszów z Kuryacyuszami. (Na podstawie 

lektury szkolnej), (szk.).
<s. Jakie sprawia przyjemności i czem nas darzy zmiana pór 

roku? (dom.).
9. Losy tułacza. (Na podstawie »Latarnika« H. Sienkiewicza), 

(szkolne).
10. Opis kniei. (Na podstawie IV. ks. Pana Tadeusza), (dom.).
11. Bitwa Litwinów z Krzyżakami. (Na podstawie »Grażyny* 

Ad. Mickiewicza), (szk.).
12. Osnowa satyry Ign. Krasickiego p. n.: »Marnotrawstwo«. 

(domowe).
13. Szlachta zaściankowa i Maciej Dobrzyński. (Obrazek według 

»Pana Tadeusza*), (szk.).
14. Zemsta Cześnika. (Opowiadanie podług komedyi Fredry 

p. n.: »Zemsta«). (dom.).
J. Chmiołek.
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]. Wieczór letni na wsi. (zad. dom.).
2. Akademia Kazimierzowska a Uniwersytet Jagielloński (szk.).
3. Pożegnanie Hektora z Andromachą. (szk.).
4. O ile usprawiedliwione jest zdanie Orzechowskiego: »Oto 

macie, coście wiedzieć chcieli do dzielności pewną dro
gę: »»Język mądry a serce waleczne.«« (szkolne).

o. Sędzia z >Pana Tadeusza?, a Cześnik z »Zemsty« Fredry. 
Charakterystyka, (dom.).

C>. Antenor i Alexander w »Odprawie posłów greckich« Jana 
Kochanowskiego, jako typy różnych obywateli, (szkolne).

7. Skrzetuski a Bohun w powieści Sienkiewicza »Ogniem i 
mieczem« (szk.).

8. Tło historyczne w powieści Sienkiewicza »Ogniem i mie
czem*.

9. Obraz wewnętrznych stosunków Rzymu podług »Bellum 
Catilinae« Salustiusa. (szkolne).

10. Michał Wołodyjowski a Ketling w »Panu Wołodyjowskim?
H. Sienkiewicza. Porównawcza charakterystyka, (dom.).

J 1. Które ustępy z »Kazań sejmowych« i., 2. i 3. Skargi i które 
w nich rozwinięte kwestye stanowią, że kazania te należą 
do politycznej literatury7, (szkolne).

12. Charakterystyka pana Prezesa w »Kollokacyi« Korzeniow
skiego. (szkolne).

13. Dodatnie i ujemne postacie w »Spekulancie< Korzeniow
skiego. (domowe). .

14. Które szczęśliwe polityczne myśli XVII. wieku przepadają 
bez korzyści dla państwa polskiego, a które odnoszą zwyr- 
cięstwo dopiero w XVIII. wieku.

Jan Rembacz.

K l a s a  VI .

K l a s a  VII.
1. Charakterystyka porównawcza Jacka Soplicy i Andrzeja 

Kmicica, (dom.).
2. Wpływ odkryć na końcu XV. w. na handlowe, społeczne 

i polityczne stosunki Europy, (szkolne).
3. Co zawdzięcza literatura polska drugiej połowy XVIII. w. 

opiece króla i możnych panów? (szkolne).
4. Polityczna tendencya »Powrotu posłów* Niemcewicza, 

(domowe).
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•*». Przebieg wojny Mitrydatesa z Lukullem. (szk.).
<>. Lud polski w poezyi Kazimierza Brodzińskiego, (dom.).
7. Przyczyny wzrostu i rozkwitu literatury poi. od r. 1822. (szk.).
N. Przewodnia myśl II części. »Dziadów«. (dom.).
O. O ile wiek Peryklesa był podobny do wieku Augusta? 

(domowe).
10. Opis podziemia. (Na podstawie XI, ks. Odyssei). (szkolne).

J. Chmiołek.

K l a s a  VI I I .
1. Przemówienie ucznia w imieniu kolegów w czasie otwar

cia nowego gimnazyum. (domowe).
4. Hartiarze w »Lilii Wcnedzie* a Wajdelota w »Konradzie 

WalIenrodzie«. (Porównanie pod względem znaczenia i 
zadania), (szkolne).

3. Charakterystyka poezyi Ukraińskiej i jej znaczenie dla li
teratury polskiej, (domowe).

4. »AIdona« z Wallenroda Ad. Mickiewicza a »Marya« z po
wieści Malczewskiego. (Charakterystyka porównawcza), 
(domowe).

5. Jak się zapatruje Horacy na zawód poety? (Na podstawie 
nauki szkolnej).

(>. Masynissa w »Irydyonie« Z. Krasińskiego i znaczenie tej 
postaci w planie całego utworu, (szkolne).

7. (Jo nazywa H. Kajsiewicz robaczywym a co prawdziwym 
patryotyzmem ? (szkolne).

S. Pożegnanie się z kolegami w formie mowy na temat:
»Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.* (dom.).

J. Chmiołek.

b) W języku ruskim.

K l a s a  V.
1. OCsKHHici na ceni (onuc) — (domowe).
2. IIpnxi/t O,a,0cea u seninio cbeaiciB. (OnoBi/tane na 

ocnoui neKTypii). —  (szk.).
10
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3. Pi roi H hjit> i u  ananine 0T A p in in iix  K r in m n i
(d o m o w e ).

4. Bopua PopapiiB 3 KypapiaMii. (Hiena jiGKTypu narr. 
d liB ia  ich. I.). —  (szk.).

5. Onuc CBHToro Benepa Ha ceni' —  (dom.).
6 . Onuc po^amroro Micpa. —  (dom.).
7. OcHOBHa ra ^K a  i n e p e d ir m h c jiiih  b ne re iiA i' K octo- 

MapoBa ,,dIacTiBKa“ . —  (szk.).
8. IIopiBHaiie Atch a i CnapToro niA BarnaAoiu noni- 

Tiraimi i cyeinjii.HiiM. — (dom.).
9. X  a p a k t  e [»11 c t  n k a noeanY ca T iip in n io i Ha ochobI ca- 

T iipn  P o p a p o ro  „P o p o A  i ceno“ . —  (szk.).
10. H k i i i i  iiomciitok npin iocH TŁ nam m c ii?  —  (dom .).
11. B hkih ciiocifi ynapann Corn ropAicTB Hiodii? (na 

ochobi OiHAoro MeTaaiop^oa) — (szk.).
Włodzimierz Pasławski.

K l a s a  VI.

I . H a  h im  ocHoaye ca noA in  noe3 i i i  na eniHHy, nYpii- 
nH y i ApaM aTiinny (Ha ochobi H aynn iincinbHoi). 
(d o m o w e ).

i. Ilepmi BimpaBii Pycn ąo PpepaY i Yx anaTienc. 
(szkolne).

3. CKynnii a MapHOTpaBunii (nopiiiHane). —  (dom.).
4. 7Ik niMCTHna ca Knannia Ontra aa yfinicTBo ciioro 

iwyaca Iropa (mcmi jiitoiiiicii IlecTopa). —  (szk.).
ó. I^esap i n o M iie il (icTopnnne nop im iane). — (dom .).
(). H k IIH II05KIIT0K i BKy UIKOAy IipHIlOCHTB HCJIOBiKO-

bh  noAa? —  (dom .).
7. IlepesecTii i iio h c h iit ii ycTyn 3 „Cnoiia o noany 

Iropau — „BiiTBa Ha pup KaanY“ . —- (szk.).
8 . 3HamHe HopiuainB  b cepeA in ix Biicax. —  (dom .).
9. H k i h iih h h k ii B iu iim y jH i Ha ynaAOic pycK o i niTepa- 

Typu b ApyriM nepioAi? —  (szk.).
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1 0 . E y p a  —  e i  h i k o a h  i i i o h c h t o k . —  ( d o m . ) .

1 1 . 3 ’ i 3 A  M o i i a p x i i 5 y  K i i a 3 a  B i i T O i m i  b  J T y u , K y  b  p o i p  

1 4 2 9 . ( n i c j u i  j i i t o u h c i i  j i h t o b c k o h ) .  —  ( s z k . ) .

Włodzimierz Pasławski.

K l a s a  VII.
1. 3na'iiii€ noc-iOBiny: „Kow^a npuro^a, fl,o My,o,poeTii 

ri,opora“ — (dom.).
2 . I Iox<vv/i:<!iif i .miamne lucenr, MiTOJiBori^ino - oopaso- 

b i i x  ( n a  o c i i o b i  j i e i c T y p u ) .  —  ( s z k . ) .

3 . O  c i c i j ib K O  r e o r p a c f i i m i e  l i o j i o s K e i i e  F p e i ^ u i  u p i m i i -  

u i i j i o  c a  a o  ei po3BOio i i i p o c Ł B i T i i .  —  (dom.).
4 . O  o 6 p a , ą a x  B e o u i B m i x  n a  P y c i i  ( H a  o c u o s i  n i c e i i b  

n a p o , f l , i m x ) .  —  ( s z k . ) .

5 . HaeaiAKii BinianACiia uiTyicH ^pyKapcicoi. —  (dom.).
(i. B n a a i i i t  n o c a o B i i n , i :  , , H e  bcc a o a O T O ,  11 i,o c a  cłbI-

tiit b“  —  (dom.).
7 . H a y u  ^ ( p o T  i H a c T a  b p a ^ o c T i i  i b caiyTicy ( H a  

ochobi hobicth O c i i o B a i i c u b K a  „ M a p y  c a ? )  —  ( s z k . ) .

X. IIoaiTiHiiii HacjiiA^H TpHH,aTB-aiTiioi Biiimi. — (dom.).
0 . 5 1  m hiihhiikh B i K i i m y j m  n a  p o a i m i  p y c i c o i  j i i T e p a -  

rr y p n  b  XIX. C T O JH T i io V  —  ( s z k . ) .

1 0 . B n a n i n c  c b b t  n e . n i K O r i , i m x  1 3  H o r j i a . T y  p o ro , n n u o r o

i i i a p o ^ n o r o .  -  ( d o m . ) .

1 1 .  K c t c t i i m h i i h  p o a d i p  d a a a ri,n K o c T O M a p o n a  „ B p a r  

3  c c c ' r p o i o 2  — ( s 2 k . ) .

Włodzimierz Pasławski.

K l a s a  VIII.
1 .  B m c a a a T i i  C T i i m i c T i ,  c . i i i !  K . y . i m i :

, , B  kutio c i o  upan/iy anaii.
H i  n a  k o t o  t u  n e  c m i T a i ] ,

/ ( o  n p a n , i  c a m  p y i :  n p m c . i a . i a i i  

B  t o i v u  i B o a c c  i x o M a r a i i “  ( d o m . ) .

io--
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2. E cT e T im m iii po30 ip  0,411 T, TUeiioeinca , , ^ 0  O cho- 
i»u ieuŁKa“  —  (szk.).

3. OjiTimiŚcKi irpii, a BcecŁBinii BucTami. —  filom.).
4. XapaKTepncTiiica OjiecT i SojiOTapeiiBKa 1: n o u ie m  

M. B o icm a  ,,Ko:ia 'iicak —  (szk.).
f>. >1 ici iiacjii^Kii Miuto 34ortyTC Kim rraiiTiinonojM  »io- 

pe3 T y p m n  411 a Eu poim  1114 b 3ivim4 om 11 poci.b it u . 
(dom ow e).

(*. y p ; i45Kenc T earpy  y  cTapiniHiix łapcia u a y  nac.
(d om ow e).

7. X apaK T ep iic riiK a  Fam a m ai b 4 pa in  OroiioBCKooo 
,,PaaBniKa OeTpojKCKaP —  (szk.).

5. I lp a p n  i s iiane  —  ociiobm iiyicTH nojioisiKa. (szk).
1). M a t u r a l n e .  —  E jicKTpiiica  i ei ;m aiii i ic .

Włodzimierz Pasławski.

c) W  języku niemieckim.
K l a s a  V.

1. Graf Adlerstamm auf der Hahnenjagd. (E. Nacherzahlung).
2. Die Auffindiing Ninives (a. G. d. L.).
3. Die antike Saulenordnung (a. G. d. L.).
4. Hercules ani Scheidewege.
5. Der Ruckzug der 10000 Griedien nach der Sehlaelit bei 

Kunaxa.
6. Griecliisches Orakelwesen (a. G. d. I..).
7. Die wahre Freundschaft (uacli Scliiliers Biirg.sehalt.).
8. Bedeutung Lykurgs fiir Sparta.
<). Wie gewinnt mail bei mis das Erdol ?

10. Maclit des Gesanges. (Nach ( )vid. Arion).
11. Piiicliten der Dankbarkeit der Kinder gegen ilire Hitem.

12. Der Ban der Ptlanzen.
13. Die Zerstorung Carthagos.
14. Der Gesang der Krinn}ren und dessen Wirkung in Scliiliers 

»Kraniche des ll)ykos«.
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1. Teleinach in Sparta (a. G. cl. L.) (szk.).
2. Die Folgen der punischen Kriege fur Kom.
3. Glaukos und Diomedes (nacli Homers VJ. ii«j 236). (szk.).
4. Wie gelingt es der Gdttin Pallas Athene Acliilleus in seiner 

Trauer zu trbsten ?
5. Der Untergang der Ostgothen (a. G. d. I..).
O. Die Bedcutung romanisdier Volker fur die Culturgeschichte 

(a. G. d. D.).
7. Kurze Cliarakteristik der Tliiere in Goethes Keineke Fuchs.
8. Der Kampf mit Flunnen. (Nacli Scheltels »Fkkeliard<.).
9. Warum gelang es Bernhard von Clairvaux Europa zu 

einem neuen Kreuzzug zu bewegen ?
10. Der Tod Konradins.
11. Wie kam Cicero auf die Spur der Catilinarischen Ver- 

schworung? (nacli Cic. in Cat. I.).
12. Besitzung des Wirtes »zum goldenen Lowen« in Goethes: 

Hermann und Dorothea.
13. Des Tauchers Schuld und Siihne (in Schillers '>Der Taucher ).
14. Der Gedankengang der Kpistel Szewczenkos >Zu Weih- 

nacli ten«.

K l a s a  VI .

K l a s a  VII.
1. Dii' verschiedenen Furmen, in denen die Treue im Nibe- 

lungenliedc erschcint.
2. Welchc Vorgange und Ereignisse liegen zwischen der er- 

sten und zweiten ol\ nthischen Rede ?
3. Allgemeine Cliarakteristik der Klopstockschen Poesic.
4. Wer ist in Lessings Emilie Galotti Hauptperson ?
5. Eolgen des dreissigjahrigen Krieges fur die Entwicklung 

der deutschen Literatur im XVII. Jahiiiundert.
6. Der Zustand der deutschen Biiline zur Zeit Lessings.
7. Cliarakteristik des Wallensteinschen Heeres. (Nacli Scliill. 

Wallensteins Eager.j.
8. Got/ vc Berlichingen und Weislingen (E. vgl. Charakter.)- 
9.. Natur und Kunstpoesie. (Nacli Herders »Auszug ans einem

Briefwechsel iiber ()ssian«).
10. Inhaltsangabe der BiirgeFschen Balladę der wilie Jfigeri,
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1. Welchen Umschwung brachte die italienische Reise in 
Goethe hervor ?

2. Worin sieht Schiller den Unterschied zwiscben einem Brot- 
gelehrten und einem »philosophischen Kopf« ?

3. Octavio und Max Picolomini.
4. Tragische Schuld und sittliclie Lauterung des Orestes.
5. Typische Vertreter politischer Parteien in Polen sind nacli 

Schillers Reichstagsscene in Demetrius zu cliarakterisiren.
6. Analyse des Goethe’schen Geistes (nacli Sehill. B f  voin 

28/8. 1794).
7. Warum gelingt es den Hexen su leielit Macbeth auf den 

W eg des Verbrechens zu lenken ?
8. Wie gelangt Oedipus zum Bewusstsein seiner Schuld? 

(Nach Sopli. Oed. Rex.).
Dr. Witold Barewicz.

K l a s a  V I I I .

V. Tematy do piśmiennego egzaminu dojrzałości.

1. Z  języka polskiego na łaciński: Ign. Krasicki III. str. 252. 
Warszawa 1878, od słów: »Alexander zwyciężywszy Per
sów...* do słów: ;>w klatce zamknąć i wieść za wojskiem«, 

i\ Z  języka łacińskiego na polski: Gic. Tusc. disp. 1. V. G. 8. 
§. s. og. od słów: Oniens, qui... do słów: »et institutis et 
artilms«.

'•!. Z  języka greckiego na polski: Demost. TrrfwoM"
§. !)l> '.)!) „'mo/.OYJdt)■$“ .

1. Temat polski: Zasługi Greków i Rzymian około cywili- 
zacyi.
Temat ruski: EjicicTpmca i ei uuauinc.

(i. Temat niemiecki: Warum ist 1J11 i 1 ipp von Macedonien am 
dem Kampfe ipit Griechen ais Sieger hervorgegangen ? 

7. Temat matematyczny:
a) Nazwa góry, znanej w starożytności składa się z trzech 

liter. Suma liczb, oznaczających miejsca porządkowe 
tych liter w alfabecie łacińskim, wynosi 14, liczba śród-
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kowa równa się iloczynowi obu skrajnych, pomniejszo
nemu o 1, a podzielonemu przez 2, zaś suma kwadra
tów obu liczb skrajnych równa się podwójnemu kwa
dratowi liczb}’ środkowej, powiększonemu o 59 ; jaka 
jest nazwa tej góry?

b) W punktach przecięcia koła: xa + y2 + 12y — 22x + 57 0
z osią x, wykreślono do niego styczne. Znaleść równa
nie tych stycznych, oraz obliczyć objętość stożka pro
stego, który ma za podstawę dane koło, a którego po- 
bocznica tworzy z podstawą kąt równy kątowi, jaki 
tworzy pierwsza styczna z osią x.

c) Średnia odległość ziemi od słońca wynosi 20 000 000 
mil, zaś promień słońca jest 108*3 razy większy od pro
mienia ziemi. Obliczyć długość cienia rzucanego przez 
ziemię, oraz promień przekroju tegoż cienia w odle
głości księżyca od ziemi, jeżeli średnia odległość księ
życa wynosi 00 promieni ziemskich, a nadto wskazać 
stosunek znalezionego promienia cienia do promienia 
księżyca. Promień księżyca 0-27 promieni ziemi, a 
promień ziemi 859 mil.



VI. Z B I O R Y  N A U K O W E .

A. Biblioteka nauczycielska.
Biblioteka dla nauczycieli wykazuje obecnie 2589 pozycyi 

licząc w to i mapy i obraz)’ historyczne. W roku bieżącym 
wydzielono mapy i obrazy historyczne i zaprowadzono dla 
tych zbiorów osobny inwentarz. Wskutek tego kataloguje 
się całą tę bibliotekę na nowo, wyłącza się książki zupełnie 
zniszczone i spisuje się nowy zupełnie inwentarz.

W roku bieżącym przybyły dla tej biblioteki następu
jące ważniejsze dzieła:

a) przez kupno: Weiss Alb. Apologie des Christenthums; 
Dr. Garke Aug. Flora v. Deutschland; Gloger Zyg. Księga 
rzeczy polskich; Lewicki Bibliografia ruska 1 zeszyt; Stein 
H. Herodot.

b) Otrzymano w darze: Od Akademii Umiejętn. w K ra
kowie wszystkie wydawnictwa naukowe; od Wys. c. k. Rady 
Szkoln. Krajowej Dra Tadeusza Żulińskiego. Hygiena szkolna.

Prócz tego prenumeruje zakład następujące czasopisma:
1) Biblioteka Warszawska, 2) Muzeum, 3) Przewodnik nauko
wy i literacki, 4) Przegląd polski, 5) Lehrproben und Lehr- 
gange, 6) Mittheilungen d. k. k. geogr. Gesellscbaft, 7) Peter- 
manns Mittheilungen, 8) Deutsche Rundschau, 9) Oesterr.-ung. 
Revue, 10) Verordnungsblatt f. d. Dienstbereich des Ministeriums 
fur Cultus und Unterricht.

B. Biblioteka dla młodzieży.
Biblioteka dla młodzieży obejmuje książki do czytania 

dla uczniów i dzieli się na 3 działy: 1) zbiór książek polskich,
2) ruskich i 3) niemieckich.

a) Dział polski obejmuje 645 dzieł w 882 tomach. W roku 
bieżącym zakupiono następujące dzieła: H. Sienkiewicza: Ro-
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dżina Połanieckich, tom. 3: ). I. Kraszewskiego: Sfinks, tom. 2, 
Kubala Dr. L.: Szkice historyczne, wyd. 3. Kraków 1896 sery j 
2; J. Kantecki: Dwaj Krzemieńezanie, tom. 2.; P. Bernatowicz. 
Pojata, córka Leztłejki, tom. 3.; St. hr. Tarnowski: Nasze 
dzieje, w ostatnich stu latach 1784-1894. 1 tom; Księga Rzeczy 
polskich, opracował Gloger, 1 egzempl. 1 tom.

b) Dział książek ruskich obejmuje1 214 pozyeyi w 2h> to- 
macli. W roku bieżącym przybyło do tego zbioru 22 nowych 
książek.

c) Dział książek niemieckich obejmuje dzieł 424.
W bieżącym roku zakupiono: J. Seume. Spaziergang naci: 
Syrakus; Nover. Deutsche Sagen, 2 Band.; V. Scheltel. Der 
Trompeter v. Saeckingen; Segur. Die Herberge zum Schutz- 
engel; J. Spillmann S. I. Die Koreanischen Briider.

C. Zbiór map do nauki geografii i historyi.
C. Zbiór map do nauki geografii i historyi wynosi 84 

sztuk, nadto obrazów historycznych, biblijnych i do nauki 
filologii klasycznej 148.

D. Gabinet przyrodniczy.
D. Gabinet przyrodniczy wykazuje 778 pozyeyi. Zaku

piono: Fokę, gania, 30 gatunków galasówek i 12 preparatów 
mikroskop, bakteryj.

E. Gabinet fizykalny.
E. Gabinet fizykalny wykazuje 514 przyrządów i tablic 

ściennych.

F. Gabinet rysunkowy.
Inwentarz gabinetu rysunkowego wykazuie 128 pozyeyi. 

Są tu modele gipsowe, drewniane, drutowe i znaczna ilość 
wzorów rysunkowych.

u



VII. W ykaz książek szkolnych na r. 1897-8.

K l a s s a  L
RELIG IA  (rzym.-kat.). Katechizm większy dla szkól ludowych 

podług ks. Deharbe’a, opracował ks. M. Morawski. Lwów 
iSc)].; (gr.-kat.). Katechizm ks. Al. Torońskiego.

JĘ Z Y K  ŁACIŃSKI. Samolewicz. Zwięzła gramatyka języka 
łacińskiego. Wyd. I.—3. Lwów 1893. Steiner i Scheindler. 
Ćwiczenia łacińskie dla I. klasy. Wyd. 1. i 2. 1896.

JĘ Z Y K  POLSKI. Małecki. Gramatyka języka polskiego szkol
na. Wyd. 8. Próchnicki i Wójcik. Wypisy polskie dla I 
klasy. Wyd. 1. 2.

JĘ Z Y K  RUSKI. Ruska gramatyka Stockiego i Gartnera. Ru
ska czytanka dla I. klasy szkół średnich. 1896.

JĘ Z Y K  NIEMIECKI. I.. German i K: Petelenz. Ćwiczenia nie
mieckie dla klasy I. Wyd. 1.—3. 1891.

G EO G RAFIA . Benoni i Tatomir. Krótki rys geografii. Wyd.
5. i 6. Lwów 1894.

M ATEM ATYKA. Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry 
część I. i. II., Kraków 1894.; Mocnik-Maryniak. Geometrya 
poglądowa Cz. I. Wyd. 6. Lwów 1889.

H ISTO R Y A  N A T U R A LN A . Nowicki—Limbach. Zoologia. 
Wyd. 7. Rostafiński. Botanika szkolna na klasy niższe. 
Wyd. 1.—3.

K l a s a  II.
RELIG IA. Ks. Dąbrowski. H istorya' biblijna zakonu starego. 

Wyd. 1. 3. 1894. - (gr.-kat.) Ks. Toroński. Historya bi
blijna starego zakonu.

JĘ Z Y K  ŁACIŃSKI. Gramatyka jak w ki. I. Steiner i Schein
dler. Ćwiczenia łacińskie dla II klasy 1894.

J Ę Z Y K  POLSKI. Gramatyka Małeckiego jak w kl. I. Próchni
cki i Wójcik. Wypisy polskie dla II. klasy. 1893.
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JĘZYK  RUSKI. Ruska cz)Ttanka dla II. klasy szkół średnich. 
Gramatyka Stockiego jak w I. kl.

(L Z 1) K NIKM1KCKI. U. German i K. Petelenz. Gwiczenia nie
mieckie dla II. klasy. Wyd. i. i 2.

GKO GRAIIA. i HISTORYCY Baranuw.ski i Dziedzicki. Geo
grafia powszechna. Wyd. 4. 7. Lwów 1803. Semkowicz,
Opowiadania z dziejów powszednich. Gz. I. 1 .wów 1S(j3.

MATKM ATYKA. Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry 
część I. i II. Kraków 1894.; Mocnik-Marvniak. ( ieom etna 
poglądowa Gz. 1. Wyd. ó. Lwów 1889.

H ISTO RYA NATUR Al.NA. Zoologia i Botanika jak w kl. I

K l a s a  III.
RFI.IGIA. Ks. Dąbrowski. Historya biblijna zakonu nowego. 

Wyd. 1. i 2. (gr.-kat.) Ks. Toroński. Historya biblijna 
nowego zakonu.

IĘZYK BAGIŃSKI. Samolewicz-Sołtysik. Gramatyka języka 
łacińskiego. ( 7. II. W7yd. 5. i 0. Lwów 18(13. Broclmicki. 
Gwiczenia łacińskie-dla klasy III. Wvd. 2. i 3. Gornelius 
Nepos. Wydanie W. Klaka.

|ĘZ\ K GRKGKI. Gwikliiiski. Gramatyka języka greckiego. 
Lwów 1S92. Schenkl-Barylak. Gwiczenia greckie. Wyd. 2. 
Wiedeń 181)3.

JĘZYK  POLSKI. Gramatyka Małeckiego jak w I. kl. Gzubek- 
Zawiliński. \Vypis3c polskie dla III. klasy. Lwów iS<>3.

|ĘZ')K  RUSKI. Gramatyka Stockiego jak w !. kl. Kuska < zv- 
tanka dla III. kl. szkół średnich.

|P.ZN K NlKMIKt 'KI. L. German i K. Petelenz. Gwiczenia nie
mieckie dla klasy III. Wydanie 1. i 2. Petelenz. Deutsche 
Grammatik. Kraków 1890.

GL( IGRAM A i H ISTO RYA. Baranowski i Dziedzicki. l im  
gralia powszechna. Wryd. 4. 7. Lwów 1S95. Semkowicz.
Opowiadania z dziejów powszechnych. Gz. 11. Lwów 181)4. 
Rawer. Dzieje ojczyste. Lwów 1893.

M ATKMATYKA. Baraniecki. Początki matematyki i algebiw. 
('z. III. i IV. Kraków 1895. Mocnik-Maryniak. Geometryn 
poglądowa Gz. II. Wtyd. 3. i 4.

FIZYKA. Kawecki i Tomaszewski. Fizyka dla niższych klas 
szkół średnich. Kraków 1894.
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H ISTO R YA  NA TU RA LN A , Łomnicki. Mineraloga dla niż
szych klas. Wydanie 2. i 3. Lwów 1803

K l a s a  IV.
RELIGIA. Ks. Jourgan. Liturgika katolicka. L.wów 1893. (gr.-k.)

Ks. Toroiiski. Liturgika.
|LiZA K ŁACIŃSKI. Gramatyka jak w III. kl. 1’roclmicki. Ćwi

czenia łacińskie dla IV. klasv. W\'d. 1. i 2. Lwów i8u<>- 
(.'aesar, Gonimentarii de Lello gallico, wyd. St. Hednar 
skiego. Ovidius, wyd. Skupniewicza.

JEŻA K GRECKI. Liderer, Gramatyka Bzyka greckiego, I .wóv\• 
1892. Schenkl-Earylak. Ćwiczenia greckie.

[E Z ’i K EOLSKI. Gramatyka Małeckiego jak w kl. J. Czuhek- 
Zawiliński. Wypisy polskie dla IV. kl. Lwów 1894.

JEŻA K RUSKI. Gramatyka Stockiego jak w kl. I. Ruska czy- 
tanka dla IV. klasy szkól średnich.

JEŻA K NIEMIECKI. I.. German i K. Eetelenz. Ćwiczenia nie
mieckie dla IV. kl. Wydanie r. i. 2. Lwów 1 S > >. EeteLmz. 
Deutsche Grammatik. Kraków 1890.

G 19 (GRAEIA i H ISTO RYA . Semkowicz. ( ipowiadania z dzie
jów powszechnych. Cz. III. Lwów 1S95. lłenoni-Majerski: 
Geogralia austro-węgierskiej monarchii. Wyd. 2. Lwów 
nSpj. R aw er: Dzieje ojczyste. Lwów C93.

VIA I’LIMY1A KA. Arytmetyka jak w kl. lik; Mocnik-Maryniak: 
Geometrya poglądowa, ('z. 11. Wyd. 3. i 4.

E lZYKA. Kawecki i Tomaszewski; Eizyka dla niższych klas 
średnich. Kraków 181)4.

K l a s a  V.
RELIGIA. Ks. |achimowski: Dogmatyka ogólna. Wyd. 1. 1 2, 

Lwów 1880. Ks. Toroiiski: Dogmatyka i Apologetyka.
|LIZA K ŁACIŃSKI. Gramatyka jak w klasie 111. Lieius, wyd. 

Zingerle-Majchrowieza 1. 1. XXI. Oeidius. wyd. Skupnie
wicza.

IEZYK GRECKI. Gramatyka Eiderera jak w kl. IV. Liderer, 
Chrestomatya z pism Ksenofonta. Wyd. I. i II. Lwów 1804. 
Homera Iliada. Cz. I. wyd. Sołtysika ks. 1. III. Schenkl- 
Earylak : Ćwiczenia greckie.
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JĘ Z Y K  P( )LSKI. Pruchnicki: Wzory poezyi i prozy. Lwów 1893.
JĘ Z Y K  RUSKI. Wzory poezyi i prozy dla V. klas}7 szkól 

średnich ułoży! Pr. Konst. Luczakowski. Lwów 1894.
JĘ Z \  K NIKMIKCKI. Ptłjleuz u. Werner. Deutselies l.eselmch 

fiir die V. (llasse. Lwów 1892.
H IS T U R a A  I’() W SZKCHNA. Zakrzewski. Histurya powsze

chna. ( ' h Wyd. r. i 2. Kraków 1895.
MATKiYIAHA KA. Baraniecki: Algebra. Kraki’>w 1S(32. Mtieuik- 

Maryniak. Geometrya dla wyższych klas. Wydanie* 8- i 4.
I .  W(')W ! <S< ̂ 5.

I ł JS T o R Y A  N A T 1 PALNA. Łomnicki. Mineralogia i geologia. 
Wyd inic 3. i 4. Lwów i8<4>. Rosta liński, Botanika szło>1- 
na dla klas wyższych. Kraków iNSó.

K l a s a  VI .
KULIGI A. Ks. Jachimowski, 1 Jogmatyka szczegółowa. Wydanie 

[. i 2. Lwów :SS<). Ks. Toroński. Dogmatyka szczegó
łowa.

IĘZYK ŁACIŃSKI. Sallustius, Helium |ugurthinum, wyd. So ł
tysika. Yergilius, wyd. Liciiler-Rzepińskiego; ( icern. < trat- 
111 ( 'at. I. wyd. Sołtysika. Gramatyka Jak w ki. III.

IĘZYK GRL.CKI. Gramatyka Lidera. I lomcra Iliada cz. I. i
II. Wyd. Sołtysika I. \ I, \ II, W  I. Liderer, ( 'lircsto- 
matya z Ksenolonta. jak w klasie V. ; I Icrodot. Wydanie 
1 loldera 1. VII.

|ĘZA K P()I.SKI. Wypisy polskie Sl. Tarnowskiego i Wójcika. 
Cz. I. Wyd. 1. i 2. Lwów 1894.

IĘZYK RUSKI. ( "hrestomatya st.-iroruska dla wyższych klas 
gimnazyalnych. Wyd. Dr. Ogonowski. I ,wiiw 18<S 1.

IĘZYK NILIYIILCKI. Petelenz und Werner, Deutselies l ese- 
luicli Kir die VI. (Hassę. Lwów 1S92.

I IIST( >RYA I’() W SZKCH NA. Zakrzewski. I listorya powsze
chna. Cz. 1. Wyd. 1. i 2. Kraków 1893. Zakrzewski. 1 listorya 
powszechna, Część 2. Kraków 1804.

M A T KM A T  Y K A. Baraniecki, Algebra, Kraków 1892. Moeuik- 
Maryniak, Geometrya dla wyższych klas. Wyd. 3 i 4 
Lwów 1893. Logarytmy Adama.

H ISTO R YA  NATURALNA. Petelenz, Zoologia dla klas wyż
szych szkół średnich. Lwów 1892.
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K l a s a  VII.
RELIGIA. Martin-Solecki. Etyka katolicka. Wyd. i. i 2. Prze

myśl 18(85. Wappler-Piórko, Etyka katolicka.
JĘ ZY K  ŁACIŃSKI. Cicero, wyd. Sołtysika. 1) De iniperio G. 

Pomp. 2) Pro Ligario, Nolil Bednarski; Vergilus jak w kl. 
VI. ks. VI, VII, VIII. Gramatyka jak w kl. III.

JĘ Z Y K  GRECKI. Homera Odyssea Jezienickiego ks. I, V, VI, 
XI, XXII. Demostenes, wydał Wotke-Sclmiidt. Olyntb. 
I., II. Chrestomatya z Ksenofonta Lidera. Gramatyka jak 
w kl. VI.

JĘZ\ K POLSKI. Wypisy polskie Stan. Tarnowskiego i W ój
cika. Cz. I. Wyd. 1. i 2. Lwów 181)4. Wypisy polskie St. 
Tarnowskiego i Er. Próclmickiego. Cz. II. Wyd. 1. i 2. 
Lwów 1896.

JĘZN K RUSKI. Wpisy Barwińskiego, Cz. 1. i 2.
|IĘZX K NIEMIECKI. Petelenz nnd Werner: Deutsches Lese- 

1 > li cli fur dic siehente Classe. Lwów 1805. Oprócz tego: 
I.essings: Mina v. Barnhelm ; Coetlies: Gótz von Ber- 
lichingen, Egm ont; Ilerders : C 'id.

HI.STORVA PO W SZECH NA. Gindely - Markiewicz. Dzieje 
nowożytne. Wyd. 1. i 2. Rzeszów [8X6. Lewicki. Zarys 
dzicflw Polski i krajów ruskich z nią połączonych. Kra
ków 1893.

MATEMATY KA, Braniecki: Algebra. Mocnik-Stanecki Geo- 
metrea dla wyższych klas. Wyd. 3. Lw. 1880. Logarytmy 
Adama.

L"IZX KA. Kawecki i Tomaszewski. Eizyka dla wyższych szkół 
średnich. Kraków 1802. Tomaszewski: Chemia.

PRO PED EU TYK A  LILOZOEIL Kozłowski, Logika elemen
tarna. Lwów 1891.

K l a s a  VI I I .
RELIGIA. Ks. Jougan: Historya kościoła katolickiego. Lwów 

1805. Wappler-Stetanowicz : Historya kościelna.
|EZYK ŁACIŃSKI. Gramatyka jak w kl. III. Horatius. wydał 

l.ihrewski-Dolnicki. Tacitus Annal. Mullera.
JĘ ZY K  GRECKI. Plato, Apologia, Crito wyd. Christ-l.ewicki 

Sofokles, Elektra, Majchrowicza. Homera Odyssea jak 
w kl. VII.
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JĘ Z Y K  POLSKI. Wypisy polskie St. Tarnowskiego i Fr. 
Próclinickiego. Cz. II. Lwów 1891.

JĘ Z Y K  RUSKI. Wypisy Barwiriskiego. Cz. III.
JĘ Z Y K  NIEMIECKI. Petelenz und Werner, Deutsches Lese- 

buch fiir die achte Classe. Lwów 1894. Oprócz tego 
Schiller. Wallensteins Tod, Wilhelm Tell, Goethe Iphigenie 
auf Tauris, Shakespeare Macbeth.

H1S T O R Y A  PO W SZECH N A . Głąbiński - Finkel Historya 
i statystyka austr. węgier. monarchii. Lewicki. Zarys 
dziejów jak w kl. VII.

M ATEM ATYK A. Baraniecki, Algebra. Mocnik-Stanecki, Geo- 
metrya dla wyższych klas. Logarytmy Adama.

F 1ZYTCA. Kawecki i Tomaszewski. Fizyka dla wyższych klas 
szkół średnich. Kraków 1892.

PROPFT)EUTY'KA FILOZOFII. Peehnik. Zarys psychologii 
Lwów 1895.



nil. Ważniejsze mpmfama Władz akM
w roku 1897.

Wys. c. k. Rada szkolna krajowa rozp. z d. 27. grudnia 
1S9P 1. 29941, zakazuje wszelkich zmian w umundurowaniu 
uczniów.

J. E. Pan Minister W. i O. rozp. z dnia 30. grudnia 1896 
1. 26362, normuje przepisy w sprawie prenumeraty czasopism 
dla bibliotek i drukowania katalogów biblioteki nauczycielskiej.

j. E. Pan Minister W. i O. rozp. z dnia 2. stycznia 1897 
1. 21152 polecił, aby przy wstępnych egzaminach do kl. I. za
dawano z języka wykładowego oprócz dyktatu także piśmien
nie rozbiór jednego zdania pojedynczego z kilku zwykłemi 
określeniami, w którem uczniowie mają oznaczyć: części mo
wy i ich formy, tudzież części zdania. Przy zadaniu rachun- 
kowem należy uwzględnić także zagadnienia z zakresu życia 
codziennego.

Wys. c. k. Rada szkolna krajowa rozp. z dnia 20. sty
cznia 1897 1. 1083, uzupełnia przepisy egzaminacyjne dotyczą
ce egzaminu dojrzałości.



IX. Wynik egzaminu dojrzałości.

a )  Do ustnego egzaminu dojrzałości zgłosiło się:
a) uczniów p u b l i c z n y c h .................................. 18
b) ekstern istów ....................................................... 1

Razem . . 19
Z tych składało po raz p ie rw sz y ....................................18

po raz d r u g i .........................................  1
Uznano a) za dojrzałych z odznaczeniem . . . .  3

b) za d o jrz a ły ch .................................................. Ił
c) pozwolono poprawić z jednego przedni. 4
d) reprobowano bez te r m in u .................. 1

Razem . . 1'.)
b'J Wykaz imienny abituryentów uznanych za dojrzałych:

1) Berkowicz Michał; 2) Garbowski Mikołaj; 3) Gottlieb 
Hersch z odznacz.; 4) Herschdórfer Jonasz z odznaczeniem; 
.">) Kindij Michał; li) Kuziów Grzegorz; 7) Langrok Izydor 
Bernard; 8) Mielnik Stanisław; 9) Rubin Joel; 10) Sarnecki 
Kazimierz; II) Schreier Leiser; 12) Unger Stanisław z odzn.;
13) Wiśniewski Marya i 14) Wołoszyn Michał.
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XI. KRONIKA ZAKŁADU

Rok szkolny rozpoczęto dnia 3 . września uroczystem 
nabożeństwem w kościele parafialnym.

Dzień 4 . października i 19 . listopada obchodził zakład 
uroczyście, jako dnie Im ienin Ich Ces. i Królew. Apostolskich 
Mości nabożeństwem w kościele i cerkwi.

W  roku tym dokończono budowy przez gminę wysta
wionego budynku dla gimnazyum, a dnia 8 . października od- 
bydo się uroczyste poświęcenie tego w obecności Jego Eksce- 
lencyi Pana Ńemiestnika, ks. Eustachego Sanguszki, Jaśnie 
W ielmożnego Pana W iceprezydenta Rady szkolnej krajowej, 
M. Bobrzyńskiego; Radcy Namiestnictwa G. Mautnera; Inspe
ktora szkół średnich W . P. E. Dworskiego; Radcy szkolnego 
ks. kan. A. Torońskiego i innych dostojnych gości.

Po poświęceniu i podpisaniu aktu fundacyjnego udał się 
Jego Ekscelencya ks. Namiestnik do auli, a zgromadzona m ło
dzież odśpiewała kantatę.

Następnie burm istrz miasta, K. Ochrymowicz oddał gmach 
gimnazyalny w ręce J. E. ks. Namiestnika, wznosząc okrzyk 
na cześć Najjaśniejszego Pana.

O krzyk ten przyjęto ze szczerym zapałem, a chór g im na
zyalny odśpiewał hymn ludowy pod przewodu, prof. Łucyka.

Poczem J. E. Pan Namiestnik zabrawszy głos, zaznaczył 
w swem dłuższem przemówieniu, że społeczeństwo zna wa
żność szkół, skoro do ich wzniesienia przyczynia się tak 
znacznemi ofiarami. W yraz ił życzenie, aby w tym nowym bu
dynku rozw ija ło się gimnazyum jak najpomyślniej i wycho
wywało młodzież, któraby wyrosła na pożytecznymi! obywateli 
kraju, młodzież, ktcvraby um iała użyć na dobre wolności i 
swobód, jakich używamy pod berłem Najmiłościwszego nam 
panującego Monarchy. Drogą, wiodącą do tego, jest ty lko 
gorliwa i sumienna praca, karność i posłuszeństwo dla prze
łożonych i zupełne zaufanie tym, którym  pieczę kształcenia i 
wychowywania młodzieży poruczono. — W  końcu dyrektor 
J. Sękiewicz podziękował JE. ks. Namiestnikowi i JW. W ice
prezydentowi Rady szkolnej krajowej za uświetnienie tej u ro 
czystości swą obecnością, a zwróciwszy sie do młodzieży, 
w iście ojcowskich gorących słowach zachęcał ją  do miłości.
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zgody i rzetelnej pracy; do pracy i nauki nie tylko za siebie 
i dla siebie, ale pracy i nauki, któraby wynagrodziła te szko
dy i straty, jakie ponosi cywilizacya polska, przez te tysiące 
młodzieży, które nie uczą się w swoim języku, albo nie mogą 
się uczyć wcale, albo, co najgorzej, muszą się uczyć nie
prawdy; »Waszym drogoskazem kochani« kończył mówca 
»niech będą te cnoty i przymiot}’, które potratią dokonać tego, 
żeby, jak mówi poeta, »»naród był z Was kiedyś duży

wierny Bogu i dobry dla bliźnie....»«
Imieniem młodzieży przemawiało dwóch uczniów z kl. VIII.

Dnia 22. października obchodzono uroczystość 300-letn. 
rocznicy unii Brzeskiej na Rusi. Po nabożeństwie odbytem 
w cerkwi, wrócili uczniowie do sal egzortacyjnych, gdzie wy
słuchali wraz z gronem nauczycielskiem odczytów obu księży 
katechetów.

Dnia 23. października rozpoczęła się nauka w nowym 
budynku szkolnym.

Dnia 7. grudnia odbył się wieczorek w sali »Sokoła« 
urządzony przez młodzież ku uczczeniu nieśmiertelnego Adama, 
a d. u. kwietnia wieczorek ku uczczeniu Tarasa Szewczenki.

Od 9. do 19. marca lustrował zakład o. k. Inspektor szkół 
średnich JW . E. Dworski.

Dnia 14. kwietnia wyjechał dyrektor za urlopem, a dr.ia 
21. czerwca po krótkich, lecz dolegliwych cierpieniach zmarł 
w Szymbarku ad Gorlice. W  smutnym obrzędzie pogrze
bowym d. 23. czerwca mogła Alko część grona wziąść udział 
z powodu egzaminu dojrzałości, który się w dniu tym rozpoczął.

Na pogrzeb podążyli obaj ks. katecheci, trzech profeso
rów i 17 uczniów.

Dnia 26. czerwca ukończono egzamin dojrzałości, który 
się odbył pod przewodnictwem JW P. E. Dworskiego, Inspektora 
szkół średnich.

Dnia 4. maja i 28. czerwca odprawiono uroczyste nabo
żeństwo żałobne za spokój duszy śp. Cesarzowej Maryi Anny 
i śp. Cesarza Ferdynanda.

W ciągu roku szkolnego przystępowała młodzież trzy 
razy do Spowiedzi i do Komunii św.

Rok szkolny zakończono d. 15. lipca dziękczynnem nabo
żeństwem w cerkwi OO. Bazylianów i odśpiewaniem Hym nu 
ludowego.
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i
J ó z e f  Sęk i ew icz

dyrektor gimnazyalny.

żbikhnl poniósł w :ym roku dotk)iwą i bolesną stratę.. Józef Sękiewicz, 
dyrektor gim na/yum, /.mml dnia 21. czerwca I'. r. w Szymbarku, kolo (lov- 

dokąd s i ę udał /;• uilopem w kwietniu, aby w kółku rodzinnem spędzić 
Swięla Wielkanocne. Zaledwie przybył na miejsce, choroba przykuła go do 
loża, z którego się już nie podżwignąh

j». J ó/a-I Sękiewir/, o.dzil się dnia ]. .-ierpnin 184.5 r. w Sieniawie 
nad Sanem, gdzie pod okiem Iroskliwyeh, bogobojnych i o dol)io dzieci 
dbających rodziców, odehiaf pierwsze początki nauk. Do gimnazyum uczę
szcza! w Rzeszowie i odznaczał się zdolnościami, pilnością i wzorowem za
chowaniem się. W roku 18G7 otrzymał tamże chlubne świadectwo dojrza
łości. Chcąc się poświęcić zawodowi nauczycielskiemu udał się na Uniwer
sytet do Lwowa, gdzie z zamiłowaniem studyował filologię klasyczną, nie 
zaniedbując i ojczystej literatury.

W r. 1R70 mianowany suplentem przy c. k. gimnazyum w W adowi
cach, gdze pełnił gorliwie obowiązki służbowe do r. 1874- przygotowując 
się równocześnie do zawodowego egzaminu. \Y r. 1874 przeniesiono go 
w tym samym eharak!erze do c. k. gimnazyum w Drohobyczu, gdzie p o 

został ćlo r. 187G- Uzyskawszy w tym czasie kwaUfikaeyę z języków klasy
cznych, otrzymał posadę nauczyciela w c. k. gimnazyum w Jaśle  w r. 187G- 
Na tej posadzie pozostał do r. 1808, w którym go Wysokie Władze pole- 
cily Najmilościwszemu Monarsze jako najodpowiedniejszego kierownika świeżo 
upaństwowionego gimnazyum ()(>. Jbizyłianów w Ihiczaczu.

Urząd ten piastował iv Buczaozu dwa lata wśród bardzo ciężkich wa
runków, które podkopywały jego nadwątlone zdrowie. W r. 1803. został 
przeniesiony na dyrektora naszego zakładu. Dbały o dobro młodzieży, chcąc 
podnieść znaczenie i dobre imię zakładu, na którego czele stanął-, pracował 
/ całym zapałem, wytężając resztki sił aż do ostatniej chwili.

Dawna choroba piersiowa rozwijała się tymczasem zwolna ale stale. 
Zbytnia gorliwość służbowa nie pozwalała mu spocząć ani na chwilę i ona 
Go też wpędziła do grobu. (Irono straciło w Nim życzliwego kierownika, 
młodzież troskliwego opiekuna, rodzina zacnego, szlachetnego i najlepszego 
męża i ojca, Ojczyzna wiernego syna.

Dowodem serdecznego współczucia i szczerego żalu by 1 wspaniały 
obrzęd pogrzebowy, w którym wzięły udział tłumy, złożone z ludzi równe
go wieku, stanu i wyznania. Nad zimną mogiłą żegnał zmarłego imieniem 
grona nauczycielskiego ks. kanonik Celnarski, katecheta gimnazyalny, 
imieniem zaś młodzieży uczeń ki. V II. Strzetelski.

Niech mu lekką będzie ta ziemia, którą tak gorąco ukochał.

W?



X II. Klasyfikacja uczniów
za II. p ó ł r o c z e  1897.

KLASA I. A.
S t o p i e ń  c e l u j ą c } 1 :

1) Pałamar Grzegorz 2) Spandorf Eliasz
3) Wall Józef.

S t o p i e ń  p i e r w s z y :
4) Allerhand Saul
5) Rodnar Eustachy
6) Browar Teodor
7) Chajes Teofel
8) Domberger Józef
9) Feigler Leon

10) Gerstenfeld Zallel
11) Goldhammer Jaeąues
12) Hampel Jan
13) Jakubowski Bolesław
14) Kalmuss Emil
15) Kalmuss Ludwik
16) Konrat Józef
17) Krohn Majer

18) Lachowicz Władysław
19) Lów Emil
20) Maeieliński Leon
21) Mischel Salamon
22) Reich Alfred
23) Rosner Jonasz
24) Ruhdórfer Leon
25) Schaffer Edmund
26) Schaffer Jerzy
27) Staw Mieczysław
28) Tomaszewski W alenty
29) Tyrowicz Stanisław
30) W einberger Filip
31) Zinader Joel 

32) Rubin Schulim.
Stopień drugi otrzymało 5; stopień trzeci 2; do egzaminu 

poprawczego przeznaczono 7.

KLASA 1 B.
S t o p i e ń  c e l u j ą c y :

1) Mansberg Leib 2) Twerdochleb Karol.

S t o p i e ń

3) Aleksandrowicz Oskar
4) Barchacz Sische
5) Burstin Berisch
6) Chruń Michał

p i e r w s z y :
7) Ettinger Samuel
8) Forst Laser
9) Freudenheim Eisik 

10) Hauptmann Izrael
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11) Hauser Izak
12) Jasienicki Alexander
13) Jasiński Jan
14) Kawecki Antoni
15) Kostur Jerzy
16) Kupferberg Chajm
17) Lichtenstein Eliasz
18) Lieberinann Joachim
19) Lustig Mojżesz
20) Eegedra Jó zef

Stopień drugi otrzymało 3; stopień trzeci 8; 
poprawić notę z jednego przedmiotu 1.

21) Maciurak Mikołaj
22) Pasieczyński Jarosław
23) Rosen Berisch
24) Schreier Kelman
25) Seif Hersch
26) Sternbach Chajm
27) Stupnicki Mieczysław
28) Wolański Alexander
29) Zaremba Józef 
80) Zieliński Karol.

pozwolono

KLASA II. A.
S t o p i e ń  c e l u j ą c y :  

1) Wagmann Samuel. 

S t o p i e ń
2) Antoniewicz Meliton
15) Bachstiitz Israel
4) Bern Samuel
5) Biliński Włodzimierz
6) Cli aj es Arnold
7) Ciuk Eustachy
8) Galiński Zenon
9) Grech Włodzimierz

10) Klinghoffer Dawid
11 )  Kreisberg Samuel

Stopień drugi 
prawczego przeznaczono 4.

p i e r w s z y :
12. Kwieciński Karol
13) Łobodycz Bazyli
14) Masławski Tadeusz
15) Panesch Mieczysław
16) Romański Józef
17) Rosberger Jó zef
18) Rosenblatt Izak
19) Sarnecki Tomasz
20) Skrzeszewski Zygmunt
21) Tarkowski Kazimierz 

trzeci 2 ; do egzaminu pootrzymało 3 ;

KLASA II. H
S t o p i e  11

1) Bander Chajm
2) Biela Adam
3) 1 laendel Józef

S t o p i  e ii
7) C zy  czu ła  fan
8) Gruszkiewicz Teodor
9) Hornicki Anatol

10) Josefsberg Natan
11) Karwasiecki Franciszek
12) Krajczyk Piotr

c e l u j ą c y :

4) Meisel Israel
5) Rzepnijski Bogdan
6) Sclmepf Jakób.

p i e r w s z y :
13) Krohn Wolf
14) Limberger Edward
15) Eindenbaum Lówy
16) Mangold hTanciszek
17) Pasławski Roman
18) Rosenfeld Majer
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19) Stroński Mikołaj 20) Tchórzelski Julian
21) Wirstlein Hieronim.

Stopień drugi otrzymało 5 ; do egzaminu poprawczego 
przeznaczono 4.

KLASA III.
S t o p i e ń

1) Czarnik Stanisław
2) Ettinger Mojżesz

S t o p i e ń
5) Freilich Aron 
0) Geisler antoni
7) Goldhammer Jacób
8) Haendel W olf
9) Heimberg Oswald

10) Kreppel Michał
11) Krynicki Piotr
12) Kunaniec Alexy
13) Kuhmaerker Abraham
14) Kupferberg Samuel

Stopień drugi otrzymali 
prawczego przeznaczono 8.

c e l u j ą c y :
3) Goldschlag Mojżesz
4) Petrykiewicz Wiktor.

p i e r w s z y :
15) Lalka Paweł
16) Mayer Henryk
17) Meisel Mischel
18) Nostadt Julian
19) Nowosielski Władysław
20) Podstawka Zygmunt
21) Schreier Bendet
22) Twerdechleb Antoni
23) Żebrowski Władysław
24) Witrylak Kazimierz, prywat. 
5; trzeci ń; do egzaminu po-

KLASA IV.
S t o p i e ń

1) llinunel I.eib
c e l u j ą c y :
2) Segil Simche.

S t o ]) i e ń p i e r w s z y :
3) Aleksandrowicz Lfroim
4) Badecki Franciszek
5) Bergner Schulim
6) Bickel Hersch
7) Cieśliński Zdzisław
8) Dućko Julian
9) Hoplinger Albert 

10) Klepacki Jó zef
1 1) Klinhoffer Feiwel
12) Krajewski Józef
13) Liebermańn Meiłech

25)

14) Limberger Józef
15) Lustig Samuel
16) Łańcucki Stanisław
17) 01exin Bazyli
18) Pachtmann Hersch
19) Postawska Rajmund
20) Rogowski Maryan
21) Sielecki Włodzimierz
22) W iesenberg Aron
23) Wróblewski Bronisław
24) Zakrzewski Stanisław 

Zintel Adolf
Jeden uczeń otrzymał stopień drugi; do egzaminu po

prawczego przeznaczono 3.
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KLASA V.
S t o p i e ń  c e l u j ą c y :

1) Herschdorfer Szymon 2) Macieliński Józef

S t o p i e ń  p i e r w s z y :
3) Andermann Saul
4) Antler Mojżesz
5) Biliński Julian
6) Byczyński Zygmunt
7) Ficlnnann Leisor
8) Harlender Edward
9 ) Korpak Szymon

10) Koestlich Roman
1 1 )  Kutschera Alexander
12) Lewiński Włodzimierz
13) Michalski Józef

14) Palmrich Jan
15) Przysłup Feliks
16) Puszkar Mikołaj
17) Resport Abraham
18) Roscnfeld Jakób
19) Schaftler Samuel
20) Schreier Majer
21) Schulz Baruch
22) Seliger Izak
23) Sternhach Flersch
24) Tomaszewski Tadeusz

25) Wolański Onufry.
Stopień drugi otrzymało 5., stopień trzeci i ; do egzami 

nu poprawczego przeznaczono 4.

KLASA VI.
S t o p i e

1) Cetnarski Lubin
2) Platz Gustaw

c e l u j ą c y :
3) Sękiewiez Zbigniew
4) Żebrowski Mieczysław

S t o p i e  11
5) Bromowicz Stanisław
6) Gottlieb Mendel 16)
7) Grodzki Gzesław 17)
8) Kindij Włodzimierz 18)
9) Kobryn Włodzimierz 19)

10) Kserner Izak 20)
11) Krajczyk Bazyli 21)
12) Lindenbaum Izrael 22)
13) Łańcucki Erazm 23)
14) Lazarów Jan 24)

25) Zeimer

p i e r w s z y :

15) Łukasiewicz Augustyn 
Marków Józef 
Mendelsohn Mojżesz 
Strzetelski Maryan 
Szych Ignacy 
Twerdochleb Meliton 
W eingarten Benisch 
W eingarten Michał 
Wirstlein Bronisław 
Zeimer Chaim 

Szaje.

c i :
Jeden uczeń otrzymał stopień drugi; jeden stopień trze 

trzem pozwolono poprawić notę po wakacyacb.

n

KLASA VII.
S  t o ]i i e ń c e l u j ą c y :

1) Backenroth Abraham 2) Piechowicz Michał
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S t o p i e ń  p i e r w s z y :
3) Czapelski Jó zef H)
4) Dul) Konstanty 9)
5) Freilieh Abraham 10)
6) Gasser Kisig 11)
7) Goldharnrner Leon 12)

Czterem uczniom pozwolono znosić się do egzaminu 
poprawczego po wakacyach.

Kiedacz Mikołaj 
Koladżyn Eugeniusz 
Komarnicki Michał 
Kornhaber Jakób 
Szych Teodozy.

KLASA LIII.
S t o p i e ń  c e l  u j ą c y :

1) GoUlicb Hersch 2) Herschdorfer Jonasz
3) Unger Stanisław.

S t o p i e ii p i e r w s z y :
4) Berkowicz Michał 12) Mielnik Stanisław
5) Garbowski Mikołaj 13) Pichowicz Jan
(1) Haendel Markus 14) Rosenberg Majer
7) Kindiy Michał 15) Rubin joel
8) Klinholfer Markus lb) Sarnecki Kazimierz
9) Kuziów Grzegorz 17) Schreier Leiser

10) Langrock Izydor liś) Wiśniewski Maryn
11) Liii Antoni 19) W ołoszyn Michał.

jeden uczeń otrzymał stopień drugi.



X III. Do wiadomości rodziców i opiekunów.

Wpisy uczniów na r. 1897/8 odbywać .sic będą w dniach 
29., 30. i 3f. sierpnia. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzglę
dnione.

Do zapisu winni się uczniowie zgłosić osobiście w to
warzystwie rodziców lub opiekunów i przedłożyć świadectwo 
z ostemiego półrocza i zapłacić 1 zlr. na zbiory naukowe; 
uczniowie nowo do zakładu wstępujący mają nadto wykazać 
się metryką, świadectwem szczepienia ospy lub rewakoynacyi 
nie dalej jak przed rokiem i uiścić taksę wstępną w kwocie 
2 ztr. 10 et.

Egzamin wstępny do ł. k!. odbywa się w 2 terminach: 
z końcem roku szkolnego i dnia I. i 2. września. W  każdym 
7. tych terminów rozstrzyga się o przyjęciu ucznia stanowczo 
a powtórzenie egzaminu wstępnego w innym zakładzie jest 
wzbronione.

Do egzaminu wstępnego do klasy ł. ma każdy uczeń 
przynieść z sobą książkę polską i niemiecką z IV. kl. szkoły 
ludowej i przybory do pisania.

Egzamina poprawcze odbędą się dnia 30. i 31. sierpnia.
Opłata szkolna w kwocie 15 zlr. na każde półrocze, 

musi być złożoną w pierwszych sześciu tygodniach każdego 
półrocza. Uczniowie klasy I. złożą ją za ł. półrocze w ciągu 
miesiąca listopada.

Według Rozp. Wys. Rady Szk. kraj. z dnia 15. kwietnia 
1894 I. 7912 ma każdy uczeń między r. a 13. lutego złożyć 
30 ct. na cele zabaw szkolnych.

Na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 6. stycznia 
1894. i reskryptu J. E. Pana Ministra Wyznań i oświaty’ z dnia 
16. stycznia 1894 1. 450. (Rozp. Wys. Rady Szk. kraj. z dnia 
14. marca 1894 1. 2900) zaprowadzono mundurki dla młodzieży 
wszystkich szkół średnich galicyjskich. Począwszy od roku 
szkolnego 1896/7 nie wolno już uczniom szkół średnich nosić
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w szkole i po za szkolą, innego ubrania, jak przepisane. Tylko 
uczniowie klasy 1., którzy swe ubóstwo udowodnią, mogą za 
zezwoleniem Dyrekcja uzyskać zwolnienie od noszenia mun
durku na przeciąg roku szkolnego 1897/8. (Okólnik Wys. c. k. 
Rady Szk. kraj. z dnia 4. maja 1896 1. 8724.).

Rodzice i opiekunowie powinni zasięgnąć wiadomości 
w Dyrekcyi przed umieszczeniem na stancyi ucznia, aby uni
knąć często niemiłych następstw. Również jest obowiązkiem 
rodziców i opiekunów porozumiewać się ze szkolą o postępie 
i prowadzeniu się uczniów. W tym celu będą się zgromadzali 
Panowie Profesorowie co drugą niedzielę po nabożeństwie 
w sali konferencyjnej i z całą gotowością będą udzielali po
trzebnych wiadomości.

W Drohobyczu, dnia 30. lipca 1897.

Józef  Pr zyby l sk i
zn c. k. dyrektora.



Berichtigungen.

In der wissenschaftlichen Abhandlung des Jahresberichtes 
sind folgende Fehler zu berichten :

Seite 3 Z. 2 statt Literaturgeschichte lies Literatur.
» 3 » 13 > Georgikelt lies Georgiker.
» 7 » 18 Griffelin lies Griffel in.
» 7 » 29 Stadium lies Studium.

* 9 » 8 » lockt etc. ist zu lesen: lockt ihn auf die Platt- 
form des Strassburger Munster zu steigen.

» 10 » 16 » hinaufgrenzen lies hinaufgiengen.
» 1 1 » 23 » hn lies ihn.
» 20 » 34 noch ist zu streichen.
» 23 » 10 statt um lies und.
» 25 » 3 langs lies langst.
* 40 » 30 5) viertel lies Yiertel.




