
H. Z. Rousseau und seine neue Heloise,
mit einem vergleichenden Blick

imf verivilnäte Grjlckejnungen ilullerer Mternturon.

(^in Mann, welcher zu seinem Denkspruch: Vitam impenclörv vero gewählt hatte; ein Mann, auf dessen
Grab-Denkmal man die Worte liest:

loi reposs
I.'ttommo liv lu nuturk et lio la veritö')

hat gewiß von vorn herein auf das Interesse jedes Gleichgesinnten Anspruch. Wenn wir nun noch hinzufügen:
Er glaubte an Gott^) und an die Unsterblichkeit der Seele, °) so haben nur die Hauptcharakterzüge des

') Auf der andern Seite desselben ist eine Mutter dargestellt, welche einen Band des Umilc in der Hand hält und
von Kindern umringt ist. Dieses Denkmal, in Form eines antiken Altars, liest ihm der Marquis dc Girardin zu Ermcnon-
villc, 9 Meilen von Paris, (jetzt Dmilel auf einer mit Pappeln bewachsenen Insel in dem Garten, in welchen: der Philosoph
ein einfaches Hans bewohnt hatte, errichten. Vergl. Jdcler und Nolte, Handbuch zc. S. 299.

2) Hören wir, welche Lehren er in der Beziehung seinem Dmilc giebt — Lehren, die jedem Jüngling zur Behcrzigung
auf seinem Lebenswege anempfohlen werden können!

„Uon tils, tonezi votro äws an «tat äs äösiror tuujours gu'il ^ a un Dien, öd vous n'eu äoutorox jawais.
^.u surxlus, quelguo Partie guo vous puissio^ prenärs, sonAö^ guo les vrais äevoirs äo la roliAion sont inäöpenäauts
äes institutious äes lrowmes z gu'uu ewur juste sst le vrai towpls äe la Divinite; gu'on dout paz's ot äaus daute seeto
simer IZieu psr-äessus tout et son prooliain oomms soi-memo, est la sowwaire äe In loi; gu'il n'^ a point äo roli^iou
gut äispenso äes äevoirs äo 1a woralo; gu'il n')' a äs vraimont esselltiels gue eeux-lä; guo le eulte intörieur est lö
prowier äo ees äevoirs, st que saus la toi nulle veritaläs vertu u'existo. — Duz'o? eeux gui, sous pretexte ä'expliguor
la naturo, söwent (laus los coeurs äes lwmwes äs äesolautes äootrines, et äont le scepticiswe apparent est eent kois
plus atllrwatit st plus äo^watigus guo le ton äeeiäe äo leurs aäversaires. Lous le Irautain prötoxte gu'eux seuls
sont eclairvs, vrais, äs boune toi, ils nous souwettent impöriousewent ä leurs äeoisions traneliantos, et prötenäont
norm clonuer xour los vrais Principes äes clroses lös iuintolliAibles sz'stöwes gu'ils out bätis äaus leur, imaxination.
Du röste, renversant, äötruisant, toulant aux xieäs tout ce gue les lrouunes respvetsnt, ils ötent aux atüi^ös la äeruiere
consolation äo leur misere, aux puissants ot aux riclies le soul kroiu äe leurs passions; ils arraclrent <lu konä äes eceurs
les remoräs äu crime, l'espoir äs la vortu, et so vantent eneore ä'etre les biontaitours äu geuro lrumain. äamais,
äisont-ils, la voritö n'est nuisidlo aux lwmmos. äo le erois oomme oux; ot o'ost ä mon avis uno Aranäo preuvo <zuo
es gu'ils enseiAnont n'est pas la vöritö. — Don jeuno Irommo, soye? «innere et vrai Sans orgueil; sacbo? etro
i^norant; vous no trompere? ni vous ni los autres. Li j amais vos talents cultives vous wettend on etat äe parier aux
lrowmes, ns leur parier j amais guo selon votro conscienco, saus vous ewdarrassor s'ils vous applauäiront. D'abus äu
savoir proäuit I'jncreäulitö. Dout savaut äeäaiAne le sontimont vul^airo; elracun on veut avoir un ä soi. D'or-
^ueilleuss plrilosoplrie wens a l'esxrit tort, cowwo l'aveuAle äevvtion mono au tanatiswe. Dvitox ees extrewites;
reste? toujours termo äaus la voie äs la verite, ou äe es gut vous paraltra l'ötre äaos la siwplicite äo votro ccour,
sans jainais vous eu äetournor par vauitö ni par täiblesse. llse? oonfessev Dien ode? les pkilosopdes, vsez: prootiev
I'dumanite aux intolerant«. Vous seren soul äo votro parti, peut-ötre; wais vous portereü eu vous mvws uu temoi^nago
<zui vous äisxenssra äe ceux äes Irowmos. (ju'ils vous aimont ou vous liatssent, gu'ils liseut ou weprisent vos eerits,



Schriftstellers, den man mit Recht das Hcrz^) des Genius des 18. Jahrhunderts genannt hat: Jean

Jacques Rousseau.

il n'impvrto. llites es qui est vrai, faites oe qui ost liion; oe qui Imports u l'bomme sst äs remplir ses ävvoirs sur
la teere: et e'ost on s'onbliunt qn'on truvuills ponr soi. Non ont'unt, I'interet purtienlier nons trompo; II n')' u qno
l'ospoir «tu snste qni es trompo point.

Für seinen Glauben als Christ, nicht Schüler der Priester, sondern Schüler Jesu Christi, der gesagt hat: „Der
welcher seinen Bruder liebt, hat das Gesetz erfüllt!" ist noch folgende Stelle wichtig. Rousseau sagt in seinem Iwttre ü
N. äo Louumont: .4pres uvoir uttuqns rnon sxstvmo st nwu livrs, vons uttuqnsü unssi mu rsli^ion; et pures qno to
viouiro eutboliqno t'uit äss obseotioos eontre son Lgliss, von« eborebs? ü wo kuirs passer ponr ennemi äs tu mionno:
eornino si xroxoser äss äiktionltss sur nn ssntimont, e'etuit z- rononosr; oomms si tonte oonnuissunoo bumuins n'uvuit
pus lös siennos; eoinrus si tu Aeomstrie ello-msmo n'sn uvuit pus, on qno les Asomstres ss tisssnt nue loi äs los tuirs
ponr irs pus nnire l>. lu oortltuäe äe lsnr urt!

I,u röponss qno s'ui ä'uvunee ü vons Miro sst äe vons äeclursr, uvee inu Irunobiss oräinuiro, ines ssntimsnts
en mutiere äs roli^ion, tels qne se lös ui prokessss äuns tons mss sorits, et tsls qn'ils ont tousonrs ste äuns mu
bouebo st äuns mon owur. äe vons äirui äs plus ponrqnoi s'ui pnblis Is k'rofosslon äs foi äu viesirs et pourquoi,
muljzrü tunt äs eluinsnrs, je Is tienärsi tousours paar l'serit le msilleur et Is plus utile äsns le sieole oü je l'ai
publiee. illes büebers ui les äoorets ns mo loront point ebunZsr äs lun^u^o; Iss tlivoloMöns, on m'oräonnunt ä'etrs

Icnmblo ns ms koront point otrs lunx; st les pbilosopbos, en ine tuxunt ä'b^poorisie, ns ms keront point prokosser
i'ineröänlits. äs äirui mu roliMon, pures qno s'on ui uns; st so lu äirui buntsment, puroo qns s'ui Is eonru^s äe lu
äire, st qn'il ssruit ü äüsiror ponr Is dien äss bommss qno es Int oollo än Mnrs bnmuin. ,

NonsoiAnonr, ss snis ebrotion, et sinoorsmont eliretion, sslon lu äoetrine äe l'IlvunAile. äs snis ebretien,
non oommo nn äisoiplv äes xrstrss, muis eommo nn äisoiple äs äesns - tlbrist. Non nruitrs u psn snbtilise snr le
äoAmo st bsuneonp insiste snr Iss äevoirs: il prsserivuit mvins ä'urtiolss äs toi qno äs bonnss osnvrss; il n'oräunnuit
äs eroire qno so qui etuit uöosssuirs ponr etrs bon; qnunä il resnwuit lu loi et les xropbötes, e'etuit dien plns äuns
äes uetos äe vsrtn qno äuns äss lormnlos äs oro^unoo; et il m'u äit pur Ini-möms et pur ses upütrss qne eelni
qni uime son Iröre u ueeompli lu loi.

Noi, äs mon oute, trös» oonvuinon äes vsritos sssentiellss un oliristiunisme, lesqnslles sorvent äe tonäoment
ü tonte bonns moruls, olrerolrunt un snrplns ü nonrrir mon ecsnr äe l'esprit äs lRvun^ils suns tonrmsntsr mu ruison
äe es qni m')' xuruit odsonr; outin, psrsnuäe qns quioonqns uims Dien xur-äessns tonte elroso et son prooliuin eomino
soi-msms sst nn vrui olrrotisn, so m'etkores äs l'etrs, luissunt ü purt tontes ess snbtilitss äs äoetrine, tons ees importunts
^ulimutius äont les pliurisisns embronillent nos äovoirs st oKnsqnent uotrs toi, st mottunt uvoe suint ?unl lu toi meine
un-ässsons äe lu olrurits.

llenronx ä'etrs ns äuns lu reli^ion lu plns ruisonnubls st lu plns suints qni soit sur lu terre, se rssto
inviolublsmsnt uttuolie un cnlto äs mss perss: oomms snx se prenäs l'Leritnro et lu ruison ponr Iss nniqnos rsKles
äs mu ero)'uuoo; eomms snx ss reonss l'untorits äes Irommss, st n'entenäs ms sorunettre ü lsnrs tormnles qn'untunt
qns s'on uperyois lu verite; oommo snx so ms rennis äs ecsnr uvse los vruis ssrvitonrs,äo äesns-Llrrist ot los vruis
uäorutenrs äs Dien ponr Ini otlrir äuns lu eommnnion äss tiäölss les llowiuuASs äs son ikAliso. II m'est oonsvlunt et
äonx ä'etro eompto purmi ses membres, äs purtivipsr un onlts publie qn'ils renäsnt ü lu vivinits, et äs me äiro un
milien ä'onx: äs snis uvoe mos trerss.

, Zum Beweise dafür, daß Rousseau an die Unsterblichkeit der Seele glaubte, führen wir folgende Stelle aus
seinem Lmils flirre IV) nn:

8i l'ümo ost immutoriollo, ollo psnt snrvivro un eorps; ot si olle Ini snrvit, lu Uroviäoneo sst snstitloo.
yuunä so n'aurais ä'sutre preuve äs I'immutsriaiitö äk I'ame, que le triomplie äu meolisnt, et l'oppression äu susts
en ve monäe, oelu seul m'empesiisroit ä'sn äoutsr. Cn si olioqnunto äissonuuos äuns IRurmonis nnivorsollo, mv tsruit
elierollor ü lu rssonäre. äs ms äiruis: tont ns tiuit pus xonr nons uvse lu vio, tont rontrs äuns l'orärs ü lu mort.
ä'unruis, ü lu vdritv, i'smburrus äe ms äomunäer on sst l'lromma, qnunä tont oo qn'il uvuit äe sensible vst äetrnit.
tlotte qnsstiou n'ost plus uns äittienlto ponr moi, sitüt qns s'ui rosonnn äonx snbstunoss. II sst tres-simple qno
änrunt mu vio oorporolls, n'upereevunt risn qne pur mos ssns, ee qni ns leur ost point sonmis m'sebuppo. (jnuuä
l'nnion än evrps ot äs l'üins sst rompno, so oonsois qns l'nn psnt so äissonärs ot l'untro ss eonsorvsr. läonrqnoi lu
äestrnetion äs l'nn ontruineruit-ello lu äostrnetion äe l'untro? r^.n eontruire, «tunt äe uutnres si äillsrentes, ils etuisnt,
pur lonr nnion, äuns nn etut violont; st quunä ootto nnion essss, ils rentreut tons äonx äuns lsnr «tut nutnrol. I,u
snbstuuos uetivs ot vivuuto rs^UNno tonte lu toree qn'ollo omplo)'uit ü monvoir lu snbstunes passive et mortv. Helus!
se le ssns trox pur mos vieos: l'bomms ns vit qn'ü moitiv änrunt su vis, et lu vio äs l'ürne ns oommenos qn'ü lu mort
än oorps. Und lvciter unten: äe uo äis point qno Iss bons ssront reoompensss; our qnel untre bien psnt utteuärs nn
etrs oxeollent, qno ä'existor sslon su nutnrs. liluis se äis qn'ils ssront Ironrenx, pures qno lenr ^ntsnr, 1'L.utenr äs
tonte snsties los U)'unt t'uits sensibles, no lös u pus luits ponr sonkrir; et qne n'u) unt point ubnso äo lonr liborto snr
lu torrs, ils n'vnt pus trompö lonr ässtinution pur lenr lunts, Ils ont sonll'ort ponrtunt äuns ootto vis; ils ssront
äono äoäommugss äuns nno untre. Lo sentiment est inoins konäe snr Is msrito äs I'lwmmo, qno snr ls notion äe
bonte qui me semble insepnrudle äs I'essenvs äivlne. äo no luis qne snpposer los lois äe I'oräre obssrvsos, ot Dien
oonstunt ü lui-meme.

Voltaire heißt der Kopf des Genius seiner Zeit. Vergl. Merleker, Mnsoivgie S. 349, 35»: Scherr, Allg. Gesch.
der Literat. I. Seite 227, 228, wo er in folgenden Worten eine kurze, aber sehr gelungene Parallele zwischen Voltaire und
Rousseau giebt: „Voltaire's Begeisterung kam ans dem Kopfe und hielt sich daher stets auf dem Niveau des Witzes,
Rousseau's Enthusiasmus dagegen loderte aus einem der heißesten Herzen empor, welche jemals im Dienste der Menschheit



Rousseau wurde am 28. Juni 1712 zu Geuf geboren, wo sein Vater, Jsaac Rousseau, Uhrmacher warJ)

Wie Voltaire, hatte er von Kind auf einen schwachen und kränklichen Körper. °) Seine Erziehung wurde, da er die

Mutter bei seiner Geburt verlor und sein Vater — der übrigens ein Mann von Geist und Leben war — sich selbst

nicht zu zügeln verstand, sehr vernachlässigt. Kaum hatte der Sohn sich die Fähigkeit erworben, Bücher zu

lesen, als ihn der Vater zum Genossen seiner Lieblingsbeschäftigung machte und ihn all' die vielen Romane

lesen ließ, welche sich seine Frau angeschafft und ihm hinterlassen hatte. Ü Alsdann wurden die Leihbibliotheken der

Stadt ausgebeutet. Auf diese Art wurde er auch mit vielen Uebersetzungen alter Schriftsteller, — darunter die

Biographien des Plutarch — bekannt, welche letzteren ihm jenen nnbiegsamen, gegen jede Art von Joch ansträubenden

Republikanersinn einflößten, der den Hauptzug seines Charakters ausmachte und eine reichhaltige Quelle von

eschlagcn; Voltaires Waffe war der Spott, Rousseau's Waffe war das Gefühl. Mau könnte Voltaire auch die negative,
tousseau die affirmativeKraft ihrer Zeit nennen. Der erstere zerstörte, um zu zerstörenund dann auf den Ruinen der

Götzen und der Tempel der Unvernunft sein gellendes Hohugelächter aufzuschlagen,in welchem er die höchste Befriedigung
fand; Rousseau aber wollte den politischen, sozialen und moralischen Unrath nur hiuweggeschafftwissen, um für das Gebäude
einer vernünftigenGcsellschastseinrichtung Raum zu gewinnen,woran Voltaire nie gedacht hat. Der Gegensatz zwischen den
beiden Männern, deren Wirksamkeit sich dennoch gegenseitig mächtig unterstützte, zog sich auch durch ihr äußeres Leben hin.
Voltaire lebt mit großen Herren als großer Herr/versäumt aber dabei nicht, die Leiden der Armen und Unterdrückten
thatsächlich zu lindern, wo er kaun; Rousseaudagegen verschmäht in demokratischemStolz den Glanz und das Wohlbehagen
einer weltmännischen Lebensführung, wie sie damals Leuten von Geist so leicht sich erschloß, lebt und stirbt arm, preist
gegenüber der Frivolität und Genußsuchtseiner Zeit die spartanische Einfachheitund Tugend und vergißt, während er
tzunderttansende von Herzen für das Ideal einer besseren Gescllschaftsverfassungim Allgemeinen und für das einer vernünf¬
tigeren Erziehuugswciseim Besonderengewinnt, seine znnächstlicgcndcn Pflichten dergestalt, daß er seine eigenen Kinder
in's Findelhaus'schickt. Voltaire ist Realist, d. h. er nimmt Welt und Menschen, wie sie sind; Rousseau ist Idealist, d. h.
er nimmt Welt und Menschen, wie sie sein sollten: daher findet sich jener mit der Gesellschaft ab, indem er sich mit den
Gescheidten verträgt und den Dummen den Fußtritt seines Spottes gibt, dieser hingegen wird bei aller Liebesüllc, welche
sein Gemüth hegt, sich selbst und andern zur Qual und endet in Einsamkeit, Mißtranen und Mcnschcnhaß.(,IIs voiei clono
svul sur 1a terrs, n'avant plus cks trersp cis proobain, cl'aini, clo sosistv gus moi-merue. Us plus sooiablg et lo plus
ainrant cles lrumains sn a stß prosorit par un aeoorcl uuaniine. Ils ont sbsrobs, ckans les raktinements cis Ivur lraino,
guol tourrnent pouvait strs le plus oruel ä man äius sensible, et ils ont brise violemwent tous los liens cpii rn'atta-
cbaisut ä eux. ll'aurais airne les bonuuss en clöpit ä'sux meines: ils n'ont pu, gu'sn oessant cle I'etre, ss clerober
ä man ailsotion. Des voilä clono ötran^ers, inoonuus, uuls eutin pour moi, puisgu'ils I'ont voulu." Anfang der Ueverios
cku promsnsur solitairs, Premiere promsnaäs.) Gin Geschick aber theilen die Zwei: die Verfolgung durch Einfaltspinsel,
Fanatiker und Heuchler, und ein zweites: den unsterblichen Nachruhm Ausführlicher über Voltaire handelt u. A. Hettner,
Gesch. der französ. Literatur im 18. Jahrhundert II.. Seite 132—237;und über Rousseau,ebenda, Seite 405—486.

Richtig ist ferner folgendes Urtheil Arnd's (Geschichte der französischen Nationalliteratur von der Renaissance bis
zu der Revolutionvon Eduard'Arnd, 2. Band, S. 335 f.) „Wenn Rousseau der kühnste und populärste aller politischen
Theoretiker des achtzehnten Jahrhunderts gewesen, und dadurch zum Ausbruche der französischenRevolution beigetragen,
so war er auf der anderen Seite der thätigste und kräftigste Gegner des Gpikurälsmus und Materialismus seiner Zeit.
. . . Es lag in seiner innerstenArt zu denken und zu empfinden, der Widersprüche und Flecken seines äußeren Lebens
ungeachtet, im Ganzen, etwas CdlcS und Großes, das ihn von den meisten seiner Zeitgenossen unterschied, und zu einer
damals fast einzigen Erscheinung machte. Ohne diesen Zng in seiner Natur begriffe man nicht die entschiedenen und leiden¬
schaftlichenAngriffeauf den verkehrten Geschmack, die laxe Moral, den Sensualismus und Materialismus seiner Zeit, durch
die er sich mit den Coryphäenderselben, mit ihrer ganzen Richtung,überwarf, und den größten Theil des Unglücks auf sich
zog, das ihn verfolgte. ... Er setzte den damaligen Ansichten von der Herrschaftder Materie, dem Instinkt der Selbst-
crhaltung, dem Egoismus als universellem Agens, die spiritiialistischcNntnr der Seele, das Dasein eines eingeborenen
Gewissens und den Grundsatz der Pflichterfüllung, mit mehr Eifer und Nachdruck,als die meisten Mitglieder des Klerus
seiner Zeit, entgegen. Dies Ist die Lichtseite in seinem Wirken gewesen. Man vergleiche ferner Mager, Geschichteder fran¬
zösischen Literatur neuerer und neuster Zeit. (1789 —1837). 1. Band, Seite 93 (Einlcitnng): „Sämmtliche Schriften
Rousseau's scheinen uns aus dem Kampfe gegen die raffinirte Cultur eines verdorbenenZeitalters hervorgegangen;
Rousseau war ein Märtyrer schwärmerischer Sehnsucht nach gesellschaftlicherWeltvcrbesscrnng;der unendliche Widerspruch
zwischen seinen Idealen und der Wirklichkeit stürzte ihn in unheilbarenSchmerz und geistige Zerrüttung; an der Menschheit
verzweifelnd, umfaßte er sie doch mit Liebe und gab ihre Rettung nicht auf;

°) Seine Mutter hieß Suzanne Bernard und war die Tochter eines Predigers (eoukess. I., livro I.)
6) lös wsins sour gui vit naltrs llsan-lacguss vit nrourir sa mors; ooiurus Voltaire, il etait ire rnvurant:

vergl. Xrssns Iloussapß. Ealsris clu XVIII. sisole, III. p. 142.
si Abu psrs et ruoi, sagt Jean Jacques in den Oonksssions, nous ns ponvions sainais guittsr gn'ä la lin clu

voluinö, st nous passions Iss nuits, lisaut tour ä tour. (juslguskoismon psrs, sntsnciant lo inatin los bironckellss,
ciisait tout lrcmteux: „Xllons irons oouobsr. 1e suis plus sukant gus toi." ib. e. p. 143. Houssayc macht zu dieser
Stelle die richtige Bemerkung: „?lus onkant gus llean-llaoguss! plus outaut cpus oslui-lä gui ciisait: II z a tousonrs eu
cls lönlant en moi, st ss ssirs gus ss mourrai sukant!" Denn Rvnsscau bewahrte sich bis zu seinem Lebensendeei»
wahrhast kindliches Gemüth.

1*



Widerwärtigkeiten für ihn wurde. Inzwischen war Rousseau's Vater durch den traurigen Ausgang von Ehren¬

händeln, in die er sich eingelassen, genöthigt aus Genf zu fliehen. Er gab seinen Sohn zu einem protestantischen

Geistlichen in Pension, wo er ein wenig Latein lernte. Nach Genf zurückgekehrt, verweilte er zwei oder drei

Jahre bei seinem mütterlichen Oheim, der .ebenso wie der Vater ein gcnußliebender Mann war', daher um

seine Erziehung sich nur wenig kümmerte. Von da kommt er in das Bürean eines Stadtschreibers, der ihn

für zu ungeschickt erklärt und fortschickt. Ein Kupferstecher nimmt ihn in seine Werkstatt, behandelt ihn aber

hart, da er faul ist und sich ungelehrig zeigt; der fünfzehnjährige Rousseau entflieht, und nach mancherlei

Wanderungen, auf denen er noch mehr verwilderte, führte ihn sein Unstern in das Haus der Frau von Warens

zu Auncch, die zwar gutmüthig, aber ohne Grundsätze, st soeben von der evangelischen zur katholischen Religion

übergetreten war und von einer mäßigen Pension sorgenfrei lebte. Sie giebt ihm Empfehlungsbriefe nach Turin,

die ihm Aufnahme in das Hospitium der Katechumcnen verschaffen. Dort läßt er sich durch die Vorspiegelungen

einer glänzenden Zukunft verleiten, ohne innere Ueberzeugung die katholische Religion anzunehmen. In seinen

überspannten Erwartungen getäuscht, entfernt er sich aus dem Hospitium und irrt in den Straßen Turins

umher. Das Elend zwingt ihn, den Dienst eines Lakaien in dem Hause der Comtesse von Verccllisst anzu¬

nehmen. Hier machte er die Bekanntschaft des jungen Abb6 Gaim, der später, wie Rousseau selbst angiebt,

das Original für den .savohschen Vikar" wurde. Nach dem Tode der Gräfin diente er in dem Hause des

Grafen von Gouvon, der, als er zufällig seine Geistesgewandtheit entdeckte, — Rousseau gab eine treffende

Auslegung der altfranzösischen Devise des HauseS und überraschte damit bei einem großen Diner die ganze

Gesellschaft — ihm eine gute Erziehung angedcihen ließ. Der Sohn des Hauses, Abbü Gouvon, giebt ihm

Unterricht im Latein und läßt ihn einen Blick in die italienische Literatur thun. So war Rousseau im besten

Zuge, sich geistig weiter zu bilden, als ein alter Camerad und lustiger Geselle aus Genf ihn besucht, sein

Unabhäugigkeitssinn sich wieder in ihm regt und er davon läuft. Er kehrt zu seiner Mutter (so nannte er

Frau von Warens) zurück, die ihn gute französische Schriftsteller lesen läßt und ihn in's Seminar der

Lazaristen bringt, aus dem er jedoch bald entlassen wird, weil er zu geringe Fortschritte im Latein macht.

Wichtig ist, daß er während seines dortigen Aufenthalts anfängt, sich mit Musik zu beschäftigen, "st Ein halbes

Jahr lebte er in der größten Ruhe und Zurückgezogenhcit bei dem Chormcister von Annech, der ihn in der

Musik unterrichtete. Ein durchreisender Musik-Abenteurer fesselt ihn; Frau von Warens, um ihn diesem Ein¬

fluß zu entziehen, schickt ihn mit seinem Meister nach Frankreich. Nach kurzer Zeit kehrt er nach Annech

zurück, findet Frau von Warens dort nicht, und nun beginnt ein anderthalbjähriges Herumirrcn, mit manchen

Abenteuern verbunden. In Lausanne und Neufchatel ertheilt er, selbst noch Schüler, Unterricht in der Musik

und durchreist dann als Dolmetscher eines Abenteurers, der sich Archimaudrit von Jerusalem nannte und die

Frechheit hatte, Eollcctcn für das heilige Grab zu halten, die Hauptorte der Schweiz. Rousseau wurde in

s) Jdclcr und Nolte (Handbuch l., S. 235) beurtheilt Frau von Waren? zu günstig: nicht Alles, was Rousseau
von ihr lernte, war gut.

°) Rousseau beging hier die tadclnswertheste Handlung seines ganzen Lebens, von der er mit tiefer Reue in seinen
conkossious (1, Buch 2) berichtet. Er veruntreute seiner Herrschaft Etwas (nach seiner Angabe nn xotit ruban eonwur
cle ross et ar^ent clesä vienx!) und beschuldigte dann ein armes Dienstmädchen des Diebstahls, „(jne u'ai-jo aebsve tont
es gue j'avais ä clire clo rnon sejour oboi? maclarns Vervellis! Nais, bion guo mon apparente Situation clsmsurät la
meine, js ne sortis pas cle sa maison oommsstz' vtais entrv. ä'en omportsi les längs Souvenirs ciu orims et I'insuppor-
tadle poicls lies remorcis clont, su baut «is qusrsnto ans, ms oonsoienoeest onvoro odargoe, et ciont l'smer ssntiment,
Win cis s'stfgiblir, s'irrite s mesure gue je vieillis. <stui eroirait gus ia taute ci'un ent'ant püt avoir clss srrites aussi
eruelles? O'est cle ess suites plus gue probables gus mon eosur ne saurait ss eonsolsr. ll'ai pent-etrs fait perir ckans
Uopprobre et clans Ia misero nne tille aimabls, bonnste, estimabls, et gui sürement valait beauooup misux gus moi.
Dies Geständnis; macht doch wahrlich den Eindruck der Wahrheit und Aufrichtigkeit: und doch sagt Julian Schmidt I. e. I.
S. 971: „Rousseau hielt die Natur für gut: im Widerspruch damit tadelt er den erschlaffenden Einfluß halbwahrcr Sclbst-
biographeu, die leichte Sünden bekennen, um schwere zu verschweigen, da doch jeder Mensch abscheuliche Dinge zu enthüllen
haben würde. Seine eigene Sophistik ist aber noch arger: er verschweigt aus seinem Leben das Schlimmste nicht, aber er
bekennt es nicht als reuiger Sünder, sondern mit dein pharisäischenSelbstgefühl, immer naturgemäß, d. h. immer
recht gehandelt zu haben."

'") Er konnte bereits ein Recitativ und eine Arie ans Clerambanlt's Cantatcn fehlerlos lesen und singen.



Solothurn arretirt; aber der französische Gesandte zeigte sich gütig gegen ihn und schickte ihn als Begleiter des

Neffen eines seiner dort lebenden Freunde, nach Paris. Diese Stellung behagte ihm fiir die Dauer nicht; er

wandert zu Fuß von Paris nach Lyon zurück, erfährt, als seine Noth am größten ist, den Aufenthaltsort der

Frau von Warens und eilt sofort zu ihr nach Chamberh. (Etwa im Herbst 1732).

Vogt, in seinem Leben Rousseau's Seite 27 ff., knüpft an dieses Wanderleben Jean Jacques einige

Reflexionen, die mir sehr richtig scheinen: „Daß die Noth eine Schule tüchtiger Männer ist, daö ist eine

bekannte und oft wiederholte Bemerkung. Rousseau empfand ihren Druck in einer Epoche seines Lebens, da er

noch Muth genug besaß, um sie zu ertragen, und Kraft genug, sie zu überwinden Seine geistige Aus¬

bildung erfuhr freilich in dieser ganzen Periode des jugendlichen unabhängigen Hcrumschweifens keine besondere

Pflege. Abgebrochene Ansätze, wechselnde Versuche, — das ist alles, was für sie geschieht. Sollte aber der

Reichthum an Erlebnissen, mit welchem die Periode ausgefüllt ist, nicht doch auch seine Vortheile haben? Die

Werke steines reifen Mannesalters liefern die Beweise. Wenn die Sorgen eine verfügbare Zeit ihm übrig

ließen, so eilte er allein in die freie Natur oder machte größere Ausflüge.") Welches Feld der Träume eröffnete

sich da bei einem romanhaften Jüngling und geweckten Geiste, wenn er in der Einsamkeit sich seinen Bildern

überließ! In idyllischer Einfachheit, umgeben von den Gestalten bekannter und unbekannter Fraucuherzen,

formten sich diese Bilder zu plastischer Abgeschlossenheit, ") und der ohnehin gefühlswarmc, sentimentale Jüngling

schloß sich mit einer Innigkeit an dieselbe an, als wäre der Traum ein Leben. Der freie, immer klarer zum

Bewußtsein kommende Sinn für Unabhängigkeit, schien mit der Höhe der Alpen, die er vor Augen sah, über

die niedrigen Hügel menschlicher Untcrthänigkeitsverhältnisse ihn emporzutragcn.") .... Was er später schrieb,

stützt sich auf seine eigenen Erlebnisse. Nicht blos den Aufenthaltsort der Helden seiner neuen Hcloise hatte er

besucht und in Träumen durchwandert, auch in seinein Vortrage der Naturrcligion lebt die Erinnerung an

Gaime und Gütier.In diesem lebendigen Hintergrunde liegt einer von den wesentlichen Gründen, warum

später Rousseau's Schriften auf ein keineswegs gewöhnliches Publikum einen so fesselnden und packenden Eindruck

zu machen im Stande waren, und das Studium seiner Bekenntnisse führt zur Erkenntniß der Ursachen, welche

bewirkten, daß die Werke des reifen Mannesalters einen so fesselnden Eindruck gemacht haben. Es kommt kein leeres

Wortgerippe zu Tage, wenn die Eingebungen an dem Fleisch und Blut innerer Erlebnisse haften, und jene

Periode, wenn auch nicht ausschließlich sie, legt es klar vor Augen, daß seine späteren Eingebungen aus einer

Lebenswurzel stammten." Sein Aufenthalt in Chamberh dauerte acht Jahre, von denen er die beiden ersten

in der Stellung eines Schreibers bei der von dem Könige von Sardinien angeordneten Aufstellung eines allge¬

meinen Katasters des ganzen Landes — man denke, stich mit welchem Widerwillen: Pegasus im Joche! —

verbrachte. Dann war er ein Jahr Musiklehrer in Lyon; doch auch diese Beschäftigung sagte ihm nicht zu,

und erst als er nach schwerer Krankheit völlige Genesung in Les Charmettes suchte, fand er Ruhe zu ernsten

Studien der Philosophie, Mathematik, des Latein, der Geschichte, Geographie und Astronomie, Physiologie und

Anatomie, wobei er seine Zeit weise eintheilte, geistige Anstrengung mit körperlicher Erholung wechseln ließ.

") ,,I,W ckimandnzs et lös sonrs oü s'ätais libro, s'allais eonrir lös oampaAnos et lös bois des suvirons,
tonsours errant, rovant, sonxiraut!" Wer da weiß, daß Naturgenuh zu den edleren Erholnngsfreudcn gehört, und nicht
vergißt, daß die Mußestunden des Mannes wie des Knaben einen viel tieferen Einblick in ihr Inneres gestatten, als die
Zeit ihrer pflichtgemäßen Arbeit, der wird das Gewicht jener Naturfreuden nicht unterschätzen.

") Die in der Kindheit gelesenen Romane offenbarten auch damals ihre Nachwirkung. Ein in jener Zeit gelesener
Roman war die Ursache, daß er in Lyon nach dem Schauplatz der Astree sich erkundigte. 1. p. 85. (Uarls, 1SS6, obox
?irm. Oiäot.)

") Von Lausanne aus machte er Ausflüge nach Vevay am Genfersee, dem Geburtsorte der Frau von Warens,
zugleich dem Wohnorte der Helden seiner „Neuen Hcloise." I. p. 78.

") So sagt er in dem aus dem Jahre 1732 herrührenden Briefe an seinen Vater: O'est qns s'östims inionx
uns obsenrs libörte qn'un öselava -AS brillant.

Gätier war sein Lehrer im Seminar der Lazaristcn.
Rousseau kam im Herbst 1732 an und ging im Frühling 174V nach Lyon. Außerdem kommen zeitweilige

kurze Reisen von diesen acht Jahren in Abrechnung.



Nachdem Rousseau sich von Frau von Warens getrennt, ging er im Jahre 1741 zum zweiten Mal

nach Paris. Er hatte eine Methode erfunden, die Noten durch Ziffern zu bezeichnen ") und hoffte dadurch sein

Glück zu machen. Auch hierin wurde seine Erwartung getäuscht. Er stieß auf den Widerspruch Ramcau's,

welcher als erste Autorität in musikalischen Dingen galt. Indessen gewann er einige Beschützer und sah Buffon,

Voltaire und andere litcrarische Celebritäten. Mit Eiser arbeitet er daran, sich einen guten Stil anzueignen,

er liest Racine und Voltaire, studirt Cicero und Horaz und versucht Tacitus zu übersetzen. '")

Im Jahre 1743 war er Privatsecretair des Grafen von Montaigu, des französischen Gesandten in

Venedig. Da er in dieser Stellung mannigfache Kränkungen zu erdulden hat, giebt er sie auf, führt Beschwerde

in Paris, muß aber die Erfahrung machen, daß man seine Klagen zwar anhört, ihm aber nicht Gerechtigkeit

widerfahren läßt. Da entstand in seinem Innern jener Keim des Unwillens gegen die verkehrten bürger¬
lichen Einrichtungen, bei denen Gemeinwohlund Gerechtigkeit einer sogenannten,von Ranges- und Adels¬
vorurtheilen geleiteten, Ordnung zum Opfer gebracht werden können, und der Schwächere dem ungerechten

Mächtigeren auch mit Hilfe der öffentlichen Autorität unterliegen müsse.

Er kehrte im Jahre 1745 nach Paris zurück und machte dort die unglückselige Bekanntschaft der

Thcrese Levasseur, die er später heirathete. Zunächst nahm nun Rousseau den bescheidenen Posten eines Privat-

secretairs bei Franeueil und Madame de Dupin an, den er einige Jahre iune hatte; seine freie Zeit füllte er

mit Studien über Chemie, mit literarischen und musikalischen Unternehmungen aus.''-')

In dieser Zeit schloß er Freundschaft mit Diderot. Auf dem Wege zu diesem, der gerade in Vincennes,

wegen seines Briefs „sur los lVveuZIös," gefangen saß, fiel ihm (1749)2°) beim Lesen des Nsreurs ck<zlU'unoe

die von der Akademie zu Dijon ausgeschriebene Preisfrage in die Augen: ob die Wiederherstellung der Wissen¬

schaften und Künste zur Veredelung der Sitten beigetragen? „In diesem Augenblicke", schreibt er an Malesherbes,

„stählte ich meinen Geist von tausend Lichtstrahlen umflossen, ganze Massen der lebhaftesten Ideen stiegen in mir

auf mit einer Gewalt und Unordnung, daß ich in die unaussprechlichste Verwirrung versetzt ward; ich fühlte

meinen Kopf betäubt bis zur Trunkenheit, heftiges Herzklopfen beklemmte meine Brust; der Athem versagte mir,

als ich gehen wollte, ich ließ mich unter einen Baum nieder und verbrachte dort eine halbe Stunde in solcher

Erregung, daß, als ich mich erhob, ich meine Kleider von Thränen benetzt fand, ohne daß ich mein Weinen

bemerkt hatte." Er, der Sohn des Volks,"') ein Ideal von Größe und Menschenwohl im Herzen, sah in

Paris den SittenvevfM der eleganten Welt, die Pedanterie der Schulgelchrten, die Frivolität der Schöngeister:

da fragte er sich plötzlich, ob denn all' die Verfeinerung in Kunst und Wissenschaft zum Heil des Volkes diene,

ob denn eine prächtige Statue so viel werth sei als eine gute That, und statt einer historischen Untersuchung

gab er, der gar keinen Geschichtssinn hatte, eine philosophische Antwort: Nein, die Fortschritte in Kunst und

Wissenschaft haben überhaupt die Sitten nicht veredelt, sondern haben ihren Verfall durch Luxus, Ueppigkeit,

eitle Geschwätzigkeit im Gefolge; Redcküustler untergraben den Glauben, Poeten verderben die Unschuld durch

reizende Gemälde der Wollust, und sie werden belohnt, während der edle Mensch leer ausgeht. Wir haben

") Diese Schrift ist in seinen sämmtlichen Werken unter dem Titel enthalten: ?roset ooneernant üe nouveanx
sixnes xour la innsigns, In xar I'antenr ä Naeaäeinis äes soisuves, Is 22 aont 1742.

") Bei der Ilcbcrsctznng des Tacitus kam es ihm darauf an. den Geist der Sätze richtig zn treffen, den Stil des
großen Römers nachzuahmen, .,'1'out bomine cu stat äo snivrs 1'aoits, est bisntüt teutö cl'allsr sank." (4vsrtisssmsnt
zur ttcbersetzung).

Unter den poetischen befand sich die Comödic I'UnAaAeinsllt toinerairs (Vogt S. 52. Aumerk.)

2°) In Roussean von M. Carriere (Westcrmann's Jllustrirte Deutsche Monatshefte Nr. 12 der dritten Folge S. 618)
findet sich fälschlich die Zahl 1746.

2') Vcrgl. Carriere l. c. S. 618 ff. Aehnlich Dcmogcot: ^pxrenti, va^abonä, sominarists, lagnais, eopists äs
musigne, soutraint cl'inserirs «laus ses rnsmoirss Is sour on ii eessa äo sonikrir äs In taim, et avse tont esla natnre
ä'elits et intelli^sneo aärnirable, II portait en Ini-rneme an plus baut clevre es gni, äans la sooiete xolitigne, ainsns
les revolntians. Is äesaesorä äo la Position et äs 1a oapaoite. .lean-äaognes est Is representant cl'nns olasss äeäaigneo
et meeonnno än mouäs elegant gni cloininait alors. ^.n inilisn äos aoaävrnies et lies salons, ii tit oolatsr Is eri äe
ootte barbarie aräents et eusrAigns gni tremissait sonräernsut antour äes bases les plus protonäes äo la soeietv."



Gelehrte und Künstler aller Art, aber keine einfachen biedern Bürger mehr, — Die Schrift war ein Gemisch

von wahren und falschen Gedanken, mit declamatorischer Leidenschaft in einer blendenden Sprache vorgetragen.

Das Aufsehen, welches dieselbe erregte, war ein ungeheures; Rousseau war mit einem Schlage berühmt,

man spürte in ihm eine neue Kraft, eine ganz ungewöhnliche Persönlichkeit, in welcher die Leidenschaft des

Volkes pulsirte. Die seitherige Literatur stand innerhalb der Mode, der Anschauungsweise der bevorzugten

Classen in der Gesellschaft, und gegen diese empörte sich Rousseau; sein Angriff galt nicht blos der willkürlichen

Gewaltherrschaft, dem Aberglauben und der pfäffischen Verfinsterung, er war auch gegen die Salons gerichtet,

— Rousseau verfaßte sodann den Text und die Musik einer kleinen Oper, der Wahrsager des Dorfes »ch (1752),

welche vor dem Hofe in Fontainebleau Beifall fand, und gab den Brief über die französische Musik heraus, -Z

In Folge dieser Abhandlung, worin er der italienischen Musik vor der französischen den Vorzug gab, mußte er

1754 Frankreich verlassen; er ging nach seiner Vaterstadt und trat feierlich zur reformirtcn Kirche zurück.

Sodann löste er eine zweite Preisausgabe der Akademie zu Dijon: „Zur i'sngine et les fonäemenis sie

1'inkgnlite parmi les liommes." Wie früher gegen die Pflege der Wissenschaften und Künste, so erklärte er

sich jetzt gegen die bürgerliche Gesellschaft, und zwar gegen deren Grundpfeiler, das Princip des Eigenthums.

Die beiden Abhandlungen, über den Einfluß der Wissenschaften und Künste aus die Sitten, und über den

Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, bilden die Einleitung zu Allein, was Rousseau geschrieben. Er

trat von da an mit einer immer zunehmenden Entschiedenheit und Unabhängigkeit auf; er erklärte sich in seinen

Schriften nach und nach gegen alle bestehenden Einrichtungen und Gewalten, gegen den Staat, die Kirche, die

Philosophie, die herrschenden Sitten u. s. w. immer jedoch in einer solchen Weise, daß er nicht bloß zerstören

wollte, sondern stets Vorschläge zu Verbesserungen machte.^) Als er 1756 nach Frankreich zurückging, brachte

er mehrere Jahre im Thale von Montmorench zu,^) wo er sich immer noch durch Notenschrciben seinen

Unterhalt verdiente, und wo er an einigen seiner denkwürdigsten Schriften — hier entstand die Neue Heloise —

arbeitete. Ueber diesen Aufenthalt im Thale von Montmorench sprechen wir weiter unten ausführlicher. Im

Jahre 1758 entzweite sich Rousseau mit seiner Wohlthäterin Mad. d'bipinah, mit Diderot und anderen Freunden

derselben Cotcrie, verließ die Eremitage und bezog ein Haus in Montmorench. Seit dieser Zeit wurde er von

der Manie ergriffen zu glauben, daß er von Jedermann verfolgt werde. Im Jahre 1762 giebt er den Cent,rat

social heraus; dann den iöruiie, der ihm einen Vcrhaftsbefehl von dem Parlamente von Paris zuzieht. Seine

Beschützer, der Prinz von Conti und der Marschall von Luxemburg, wissen es durchzusetzen, daß man ihn ent¬

schlüpfen läßt; doch muß er Frankreich verlassen und er begiebt sich nach der Schweiz. In Averdun angekommen,

erfährt er, daß sein Liniie von Henkershand verbrannt ist, und daß auch dort ein Decrct zu seiner Gefangen¬

nahme ausgefertigt sei. Er floh nach Motiers-Travers in Neuschatel, dessen Gouverneur, Marschall Keith,

bekannt unter dem Namen Mhlord-Marechal, mit Bewilligung Friedrich's II., sein Beschützer wurde. Rousseau

lebte in dieser Zurückgezogenheit in der seltsamsten Weise, als Armenier verkleidet. Dort verfaßte er zur Ver¬

theidigung des l'imiie die „käponse an nmnäennznt äs Inrellevegus äs IMris", bekannt unter dem "Namen

„Imttrs n inonseigneur äs Lsnumont" und „Ims seltnes eeriles äs In inonlaZne", welche gegen den Rath

von Genf gerichtet waren. Gezwungen, Motiers-Travers zu verlassen, zog sich Rousseau auf die Insel von

St. Pierre im Bieler-See zurück; auch von dieser Insel durch den Senat von Bern vertrieben, folgte er einer

Einladung Hume's nach England, und begab sich nach Woolton, in der Grafschaft Derbh. Schon nach Verlauf

") Rg dsvin du villaAS.
ch Rsttrs sur 1a musigus Mauhaiss.
") 11 US Mut pas dsmaudsr ä Rousseau 1a oousistauos et 1'impartialits d'uu pliilosoplio: lui aussi sst uu

liomme ds oorubat st d'aotiou; II ebrauls st ooustruit ä la Mis, st 1'sN'urt äs la lutts ss rsvöle ä eliagus iustaut parI'exa^sratlou 4s ses paradoxes, depoudaut 11 Mut Is bsuir d'avoir ssuti 1s bssoiu ds Mudsr des doetriuss positives au
milisu ds taut ds ruiuss. OsmoAsot,I. o. p. 506.

25) Dort hatte Madame d'Rpinah ihm ein dicht bei dem Walde von Montmorenchgelegenes Häuschen, genannt
l 'Ermitage, zur Wohnung überlassen.
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niliger Monate entzweite sich Rousscan mit Hume, den er anklagte, daß er mit seinen Feinden gegen ihn

conspirire, und kam im Jahre 1767 nach Frankreich zurück, wo, Dank dem Schutze des Prinzen von Conti,

sein Verweilen geduldet wurde. Nachdem er in verschiedenen Orten sich aufgehalten hatte, kehrte er 1770 nach

Paris zurück, wo er der Gegenstand der öffentlichen Neugierde war, welche er durch sein bizarres armenisches

Costüm und andere Sonderbarkeiten unterhielt."')

Endlich, im Jahre 1778, nahm er eine Zufluchtsstätte an, welche ihm Herr von Girardin in Ermenon-

ville eröffnete. Nach einem zweimonatlichen Aufenthalt daselbst, starb er plötzlich im Alter von 66 Jahren.

Seine Asche wurde später in Folge eines Decrets des National - Convents nach Paris gebracht und im

Pantheon beigesetzt.

Rousseau besaß viele gute Eigenschaften: eine zu edlen Handlungen entschlossene Sinnesart, eine

Geisteskraft, die Großes und Originelles zu schaffen fähig war und ein für Freude wie Leid gleich lebhaftes

Gefühl. Zu seinem besonderen Lobe wollen wir noch hinzufügen, daß er kein Schmeichler war. "6) Sein Leben

war reich an Sorgen und Entbehrungen, und doch zog er eine Beschäftigung, die ihm kaum das Leben fristete,^)

ihn aber unabhängig erhielt, einer Pension vor, die ihm Könige anboten,^) weil dieselbe ihn in Abhängigkeit

gebracht und ihn verhindert hätte, seine Gedanken frei und offen auszusprechen und niederzuschreiben. Er

bedauerte, nicht als Römer geboren zu sein.°')

So viele Vorzüge dürfen uns aber nicht blind machen gegen einzelne Schwächen, die der große Mann

besaß. Wir können ihn nicht von dem Vorwurf freisprechen, daß er von sich eingenommen war, wie das ja oft

vorkommt bei Menschen, die aus sich selbst heraus Etwas geworden sind, die, als Autodidakten, sich zu geistiger

Größe und Bedeutung emporgeschwungen haben. Als Beispiel für seine Selbstgenügsamkeit (sulüsanee) führe

") In jene Zeit fallen: „Die Betrachtungen über die Regierung von Polen". Die „Röverles" sind sein letztes
Werk. Nach seinem Tode veröffentlichte man seine ,,0onkssslons", die er als Manuskript hinterlassen hatte und welche die
Geschichte seines Lebens bis zum Jahre 1765 umfassen.

Er hatte es nie fertig gebracht, wie z. B. Voltaire, einem geistesschwachen Könige (Christian VII. von Dänemark)
einen Belvbnngsbrief zu schreiben. Vergl. Schlosser, Weltgeschichte für das deutsche Volk, Band 14, S. 330.)

2°) Er wollte lieber durch Noten-Abschreibcn sein Leben nothdürstig fristen, als durch Bücher-Schreiben im Ucbcrfluß
leben: Is soutais gu'eorire pour avoir ein paln, sät bieutüt etouite mou pönlo et tue rnon talsnt, gut ötalt molns dans
ina plumo guo dans man eoour, et ne unigusmont d'uus kaxon äs penser olovee st klare, gut seulo xouvait Is irourrir.
Kien de vigoureux, rien de grand ne psut psrtlr d'uno plumo taute vensle. Im ueoossltö, 1'avidite pout-etro, m'sut
lait kaire plus vite gas Inen. 81 le bssoln clu suooss ne m'sut pas plouAe dans les oabalos, II m'eüt kalt oborebsr ä
llirs moins des elruses utilos et vraios, gus des elrosss gui plussont ä la urultitude; et d'un autsur distivAu4 gue je pouvals
etre. se n'aurals etv gu'un barbouillsur do papier. Hon, nou: s'ai tousours senti guo I'vtat d'autour n'etalt, ne pouvait
etro illustre et respootable, gu'autant gu'll n'etalt pas un metisr. II est trop diktisilo de penser noblsmont, guand on
ne pcuse gno pour vivre. k^our pouvolr, pour oser ciire cie grandes verlies, ll ne kaut pss dependre do son eueees.
Io svtais nies livrss dans le publio avee 1a eertitucle d'avoir parke pour Is bleu ooininun, saus auoun souoi du roste.
81 I'ouvraAo etait rsbute, tant pis pour osurk gui n'en voulalsnt pas proüter. Rour mal, so n'avals pas besoin de
leur approbation pour vivre. Non metier pouvait ine nourrir, sl mes livres ne se vsndalent pas; st voilä prsoisement
es gui los kaisait vendre.

^°) Ludtvig XV. und Friedrich II.

Vergl.: I'onksssions, Partie I., livrs VI., wo er den Ront du 0ard beschreibt. (Bekanntlich nennen die
Franzosen I'ont du 0ard den — wie der Verfasser dieser Abhandlung ans eigener Anschauung bestätigen kann — wohl-
erhaltencn Nest einer Römischen Wasserleitung über das 58in. tiefe Thal des Gard, eines Rhonezuflusscs). Die ganze Stelle
ist so schön und schwungvoll, daß ich sie dem Leser nicht vorenthalten will: „Du m'avait dlt Malier volr 1o pont du dard;
se n'p mangual pas. 4.prös uu dosaunor d'exoollentes lißwes, se pris un Auide et s'allal volr 1o pont du dard. 0'vtalt
le Premier ouvra^o dos Romains gus s'eusse vu. Is m'attendal ä volr uu monunreut dlAne des inains gul I'avaient
eonstruit. Rour le eoup I'obset passa mvn atteuts, et es kut la seule kois en ma vlo. II u'appartsnalt gu'aux Romains
de produirs oot olkot. I'aspsot do es slmplo et noble ouvra^o nie krappa d'autant plus gu'il est au Milieu Mun desert ou
le silsnoß et la solituds rendent I'obset plus krappant et I'adrnlration plus vivs, oar so prstsndu pont n'etait gu'uu
aguedue. 0n so douiande guollo korse a trausportö oss plorrss enorruss sl loin do taute earriers, et a rvuni los bras
de taut ds inilliers Mbominos dans un lieu on il n'en Irablto auoun. Io pareourus los trois staASs do es süperbe editlco
guo Io rospoet nr'oinzieebalt presgus d'osor koulor sous mos pieds. Io retentissernent de uros pas sous oes immenses
voütos nie kaisait orolrs entendrv la körte volx do eeux gul Iss avalont baties. Is ine psrdais oomrne un inseots dans
ootte immensite. Io sontais, tont sn mo kalsant petlt, so ne sais guol gui m'elovait 1'äme; et sö mo disais eu soupiraut:
l)ue ne suls-je ne kiomnln! Io rssrai la plusleurs Ireurss dans uns eoutemplatlon ravissautö.



ich die Eingangsworte seiner Eonfessions an: äs lcnme nna sntrepriss gni n'eut jamais ä'exsmple, et

äcml Kexeenllen n'anra zminl ä'imirateur. 2-) äe vsux montrer a mss semklaklss un Kamme äans

tonte in verite äs in nntnre, et eet Kamms, es ssra inoi,

Noi senk äs sens inon eceur, st je connais >S8 kommss. äs ns suis lall eomme nnonn

äs esnx gue j'ai vus; j'ose eroirs iketrs knit eainme nnenn äs eeux czui existent. 8i je ne vaux pas

misux, nn moins je suis nutrs. 8i In nntnre n Kien ou inni lail äs kriser Is inonie änns leguel eile

in'n jede, e'sst ee äont on ns pent juAsr qu'aprss m'avoir in.

„Hus In troinpette än jnMinent cisrnier sonne guauä eile vouära, je vienärni, es iivre n in

maln, ine pichssnter äsvnnt ie souvernin juAS. äs ciirni knuteinsnt: Voiin ee que j'ai lail, ee gue j'ni psnsch

es gue je ins. ä'ai äit Ie Kien et 1s inni avee In mems krnnelnss. äs u'ai risn tn äe mauvais, rien njout«^

äs Kon; et s'il m'esl nrrive ä'emi >1c>)'er guslgue ornemsnt inäiltereul, es n'n jninnis tzte gue ponr

rempln- nn viäe oecnsionne par inon ätzlaut äe mtzmoirs. ä'ai pu suppeser vrai ee guv je savai^

avoir pu kelre, jamais ee eine je snvnis etrs kaux. äs ins suis mcmtrtz tel qus je Ins; mtzprisabls

et vil guanä je Kai tzttz; Kon, Ztzntzreux, sukkms, cznnnä je kni tzttz: j'ni ätzvoiltz inon inltzrieur tel gue

tu l'ns vn loi-mems, i^tre tzlsrnel. kasssinkle nutonr äe inai 1'innombrnkle t'onie äe ines semklaklss;

gu'ils äeontent ines eontessious, M'ils gemisssiit äs ines inäigmttzs, gu'ils rougissenl äe mes unseres,

(jue eknenn ä'eux äeeonvre n son tour son eceur nn pieä äe ton traue nvee In meine siuesrittz, et

puls gu'uu senl te äiss, s'il käse, Is Ku8 msillsur l>us cst bomms-Ill".

Also unter der Zimomkrakle lauls äe ines semklaklss" soll es keinen Einzigen geben, der sagen

kann: „Ich war besser als jener Mann!" Mag man immerhin solchen Gedanken hegen, ihn auszusprechen,

zeugt doch von einem hohen Grade anmaßender Selbstgefälligkeit. So sagt er auch nicht ohne Eitelkeit in der

llellrs snr In musigue lrauyaise: E'sst nn xoete ä t'aire äe In potzsie, et an musieien äs t'aire äe In

musiciue; mnis II n'Äppnrtisnt qu'au pkilasopks äs disn psrisi-äs i'uns st äs I'suti-s.^) Ein anderer

fehlerhafter Zug in seinem Charakter war sein Mißtrauen. Wenn er auch zugiebt, daß es einzelne rechtschaffene

Menschen giebt, so glaubt er andererseits, daß er selbst keinen einzigen Freund habe. ..kls eampls? snr auenn

nmich schreibt er an Bkadame Rousseau, „vous n'en avs? poinl, ni moi non plus, 80>s?-sn 8Ürs; mais

eompte? snr Iss lmuuelss Asus, et so^s^ snrs gne In baultz äe eceur et l'ecsuiltz ä'nn Imuuele komme

vant csiit lois mieux <sue Kamille ä'nn eaguin. E'est a es titrs ckkonnete komme cpis vous pouvex

äoiiner votre eoiilianos au senl komme äe Isttres cpus vous savs? gue je tisns ponr tel. Von

Frauen, die sich seine Freundinnen genannt hätten, erwähnt er weiter hin: Madame Dupin und Bkadame

Chenonceaup: „knns st Kantre sont surss a mon ägarä et ineapablss äs trakison."

Ein Gesammtbild Rousseau's, auch in Bezug auf seine äußere Erscheinung, hat in liebevoller Sorgfalt

Theodor Vogt^) aufgestellt. „Rousseau's äußere Erscheinung war in besseren Tagen geeignet, einen günstigen

Eindruck zu macheu. Alles an ihm — so schildert ein Zeitgenosse sein Acußeres — spitzte sich fein zu. Ein

schöner Wuchs, ein zartes Bein, ein hübscher Fuß, eine lebhafte Miene, ein zierlicher Mund, kleine und fast

tiefliegende Augen, aber voll Feuer. Eine kleine runde Perrücke raubte seinem Gesicht einen seiner bedeutendsten

Züge, die antike Form der Stirn. Der Klang seiner Stimme war von bezaubernder Lieblichkeit, und er konnte

22) Diese Behauptung ist nicht richtig: AugnstiuuSund Petrarka z. B. haben vor ihm, Hamann und Lamartine
nach ihm ihre Bekenntnisse geschrieben.

22) Für Mnsik-Freundc ist das Urtheil interessant, welches Adolphe Jullien in seiner Schrift: Im Nusiguv st lss
Ukilo8oxkss an clix-kuitisms siscls S. 26 über Rousseau als Musik-Verständiger ausspricht: It z-a on resnrn» äsnx konunos
eks? Uonssoan. .V oots än oompositonr, gni sxronvait nn clsiiir inoonsoient äs äsksnärs sa innschne st solle gni i-'on
raxxroslrait äavantag's, il )' a nn arnatsnr oclairs gul sentait vivowent l'art rnnsloal et gut traänkait sss irnpressions
äans äes öorlts remarcinablos äs vsrvo et äs justosso, — gnanä ls partl xris on l'aniour - propre no venait pas
Zätor sont ^ont natnrel ot son bou ssns artistigns.

2st Duclos, der 1772 starb.
22) I. I. Rousseau's Leben von Theodor Vogt S. 11k ff. Einige wenig verständliche Stellen habe ich ausgelassen.
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mit vielem Ausdruck singen. Sein Anzug war sauber, aber slets sehr einfach und schlicht.^) So einfach wie

seine Meidung war sein Umgang. Ein Freund des Volks, war stolze Herablassung ihm völlig fremd. Heiter

und froh, wenn nichts ihn nmdnsierte, ein überaus liebenswürdiger Gesellschafter,^^ aber aufbrausend und rauh,

wenn trüber Sinn oder heftiger Affect ihn gefangen nahmen. Die Liebe zu einsamem und zurückgezogenem

Leben hatte die Entwicklung seines oratorischen Talents gehindert, und er konnte nur selten die scheue Beklommen¬

heit, die ihm in Gesellschaften oder Versammlungen das Wort auf der Zunge verstummen machte, überwinden,

aber hatte er einmal den ersten Schritt gethan und verdüsterte nichts sein Gemüth, so ergoß er sich wie ein

reißender Strom, dem nichts wiverstcht. Miene und Ausdruck, Mund und Hände, die Bewegung des ganzen

Körpers begleitete mit einer Lebhaftigkeit das gesprochene Wort, als sollte es leibhastig vor den Augen und

Dhrcn seiner Zuhörer erscheinen.^)

Die Erregbarkeit und Entznndlichkcit seiner Nerven bedürfte nur eines geringen Anstoßes, um sie in

eine rasche und nachhaltige Bewegung zu versetzen. Ein leises Wehe, eine unerwartete Ueberraschung, eine

eingebildete Besorgniß macht ihn bis zu Thränen gerührt; in willkommener Freude, die man ihm bereitet, geht

er förmlich ans. Welcher Wärme des Gefühls, welcher übermäßigen Empfindsamkeit war er fähig!^°) In Lust

und Schmerz, in Freude und Betrübniß ist kein Gradunterschied so gering, daß er nicht auf den Wiederklang

einer Saite seiner erlebten Empfindungen hätte rechnen können. Was sage ich: rechnen? Ucbertroffen wurde

jeder Empsindungsgrad durch die Wärme seiner Gefühlsregungen. Es wäre nur schlimm, wenn ein ,so zart

besaitetes Wesen seinerseits auf keinen Wicderklang rechnen könnte. Entgegengebrachte Kälte wirkt auf dasselbe

fast wie der Tod, und die Schrauben der eonvcntivnellcn Formen hemmen seine Bewegungen. Es bleibt für

das sentimentale Streben eines solchen Sinnes nichts übrig, als die Einsamkeit und stille Zurückgezogenheit zu

suchen. Ein ländlicher Aufenthalt und die Umgebung weniger aber gefühlvoller Seelen werden wohl das Ziel

des Glückes sein. Was etwa noeb fehlt, ergänzt der Genuß der Natur, die da jedem antwortet, was er ihr

zugerufen. Es öffnet sich eine Welt in der stummen Betrachtung.

In dieser empfindsamen Seele wohnte eine Kraft von ungewöhnlicher Ausdauer und Zähigkeit. Die

leichte Erregbarkeit war eben nicht bloß begleitet von flüchtiger Bewegung, sondern sie hatte wie bei intensiven

Naturen eine nachhaltige und energische Wirkung im Gefolge. Die Ungunst mißlicher Lagen hatte er hinlänglich

erfahren, um Hindernisse besiegen zu lernen, der mühsame Lauf des Autodidakten dient auch nicht dazu, um die

durch eigene Versuche gestärkte Kraft wieder zu schwächen: als er nun zum Bewußtsein der eigenen Kraft

gekommen war und mit stolzem Muth erfüllt wurde, da war er nicht nur im Stande, bei der Emanzipation

von der gewöhnlichen Lebenseinrichtung seiner Zeitgenossen dem „Was-wird-man-sagen" der Welt Trotz zu

bieten, sondern auch Werke von Bedeutung zu schaffen

Dem autodidaktischcn Entwicklungsgänge seiner Gedanken entsprach der antopathische seiner Neigungen.

Die letzteren hatten durch frühzeitige Pflege und Ausbildung eine solche Stärke erlangt und sie bildeten einen

so festen Bestandtheil seiner inneren GcmüthSbeschaffcnhcit, daß die später zur Kraft gewordene bessere Einsicht,

falls sie mit einigen derselben in Widerstreit gerietst, wohl eine Zeit lang, aber nicht für die Dauer, zu siegen

vermochte. Eine große Liebe zum Landleben, eine idyllische Sehnsucht, das Vergnügen an stiller Einsamkeit und

Asreier: äs .1. .1. Rousseau, ?. I. p. 226 (Rstitaiu, ^.xpeuäies x. 371) der Oeuvres eoarpletes äs ä. ä. Rousseau
aves äos aotos bistoriguss. ?aris, 1866, obs2 Rirmia Oiäot Rrsrss. 4 ckomes lex. 8°.

Mouchou bei Musset-Pathay, Ilistoirs p. 219.

^) Vergl. Dussaulx bei Musset-Pathay, Ilistoirs x. 336.

Vergl. Mouchou's Bericht bei Musset-Pathay, Ilistoirs p. 218 s.

Mauchau, welcher im Jahre 1762 in Gesellschaft mit Rousseau eine Bergpartie machte, um iu klippenrcicheu
Regionen der Alpen zu boiauisireu, erzählt Folgendes: Oomars 1s plus seuae cls la trouxe, s'etais aussr 1s r>1us etouräi
et je xoussais I'inrpruäeass susgu'ä pirousttsr sur ostts lisisrs seabrsuse. äs 1'ai vu se sstor ä Zeaoux st ras supplisr
su Aräoo äs us i>as rsoiäivsr, paroe gas so lui laisais ua mal atlrsux <Mussot-?atba.z-, Hist. x. 227.)



isolirter Beschaulichkeit hatten tiefe Wurzeln gefaßt. Nicht minder aber eine gewisse Lüsternheit und der Wunsch

nach Ungebundenheit und Unabhängigkeit. Da fragt es sich wohl, ob denn mit der moralischen Besonnenheit

so viel Kraft werde verbunden sein, daß in entscheidenden Augenblicken die Heftigkeit des Begehrens werde in

Schranken gehalten werden können? ob denn die Ungebundenheit sich werde erkühnen wollen, auch die strenge

Sprache gebietender Pflichten zu mißachten? Rousseau besaß einen lebhaften Sinn für das Rechte und Gute ")

und er besaß vermöge der großen Regsamkeit seiner Einbildung eine Wärme und Innigkeit des bessern Gefühls,

welche eine edle Begeisterung zu begleiten Pflegt. Als das Bewußtsein seiner Kraft erwachte und ihn mit stolzem

Muth erfüllte, als er, ein neuer Reformator der Sitten, allgemeine Umkehr verlangte, da offenbarte die Liebe

für das Bessere eine solche Kraft, daß er mit seltener Resignation sich selbst Entbehrungen aufzuerlegen im

Stande war. Aber die Kraft hatte keinen solchen Bestand, daß sie auch den Aeußerungen festgewachsener

Neigungen auf die Länge hätte Widerstand leisten können. Ein neuer sinnlicher Reiz wirft den moralischen

Ernst mit Gewalt wieder zurück, und die Liebe zur Unabhängigkeit und Ungebundenheit ist so groß, daß das
Gebot strenger Pflichten ungehört zu verhallen vermag. „Sind wir denn dazu geschaffen, um angeheftet am
Rande des Brunnens zu sterben, wohin die Veredelung sich zurückgezogen hat?" Diese Frage erhebt sich anf's

Neue, aber sie erhält nicht mehr wie in der kritischen Periode seines Lebens auch in Beziehung auf seine fest

gewurzelten Neigungen eine verneinende Antwort. So bleibt denn das Innere ein Schauplatz verschiedener,

einander widerstreitender Neigungen, und Rousseau ist eine solche innerlich kämpfende Natur, in welcher der bessere

Theil mit seinen Widersachern ringt, bisweilen siegt, im Taumel des vermeintlich entscheidenden Sieges zu jener

moralischen Einbildung gelangt, aber nie die völlige Herrschaft gewinnt
So war das, was er wollte, nicht durchaus das, was er that, und das bessere Ich erlangte

nicht die wahrhast königliche Herrschast, sondern blieb ein Prätendent. Ernst des StrebenS und Muth der

Forschung, welche allein schon im Stande sind, uns mit ihm zu versöhnen, die haben ihm nicht gemangelt.

Aber seine moralische Einsicht war nicht in dem Maße zum Eharakter geworden, daß er ihn ruhig hätte dureh's

Leben tragen können, ist es da ein Wunder, wenn er sein Alter auch unter günstigen äußern Umständen im

Habituellen Trübsinn verleben mußte?

Man mag indessen seine Schwächen noch so hoch anschlagen, man mag die Theilnahme für ihn nur

deshalb an den Tag legen, weil seine äußern und innern Mißgeschicke sie herausfordern: wenn nur nur das

Eine bedenken, daß Rousseau ein Vorkämpfer eines Grundzuges unseres ganzen Lebens, der Gedankenfreiheit

war, so werden wir den Mann hoch halten müssen."

Hieran schließe ich noch die treffende Bemerkung I. I. S. May's^): „EtwaS von deutscher Natur und
Innigkeit welches auch den Schweizern französischer Zunge nie ganz fehlt, ist in I. I. Rousseau unverkennbar."
Daraus erklärt sich, neben der Bewunderung für seinen Genius, die Vorliebe unserer beiden Dichter - Heroen

für ihn. (Vergl. Seite 16, Anmerkung 62.)

Wenn wir uns nun zu einer näheren Betrachtung eines der berühmtesten Werke Rousseau's: „der

neuen Heloise" wenden, so ist es uns vergönnt, einen Blick in die Werkstatt des Künstlers zu thun: Rousseau

giebt uns in seinen Confessions") interessante Aufschlüsse über die Entstehungsgeschichte dieses RomanS. Er

G Auch Diderot spricht in Marmontel'S Memoiren von einem „Fonds von Güte nnd Rechtlichkeit in seiner Seele",
Rosenkranz 1. 369.

") Die Dichter der modernen französischen Litcratnrperiodc. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 48. Band T. 66.

G ?artns ll., livrs 9. Einige Stellen davon werde ich in seinen eigenen Worten geben — zugleich als Probe
Rousseau's Gewandtheit im Erzählen und Darstellen — andere nur auszugsweise.

Die Freude an einem stillen ländlichen Aufenthalte, wo er ungestört durch das Treiben der Welt sc
nachhängen und sie in Werke umgestalten konnte, war Rousseau mir vielen großen Männern gemein. So schre



erzählt uns darin, daß er am 9. April 1756 Paris verlassen habe, um sich nach Mvntmorency zu begeben;

Madame d'liplnah hätte ihn, Thcrese und deren Mutter in ihrem Wagen abgeholt, „äe trouvni um pellte

retrnits nrranML et msubles simplsmeiit, muis propremont, et msms g.vee Zoüt. Im inain qui nvnit

äomis so» sums a. eet nmeublsmsiit le remluit n mex ^sux ä'un piüx iusstimadls, et ss tronvais

äälieieux ä'etre l'üots äs mon nmie, änus uns mnisou äs man elioix, csu'elle avait lmtie exprss

pour inoi,

(juoigu'il lit tboiä st qu'il p eüt msms snenrs äs In ueiZs, In tsi'rs eommsiitznit a vsZstsr;

on vo^nit äes violettes et äe8 primeveies, lss dom-Asous äes andres eommsuizuisut a pomäos, et In.

nnit msms äs mcm urriväe Int inarc>ues pur Is Premier eimut äu rossiguol, czui ss üt entenäre

presqn'u nm Isnstre, äans nu bois <zui touelmit In muisou, ^.prss uu ieZsr sommsil, ondliant ü mon

rävsii ma tixmsplntntiuii, ss ms erozmis sneors änus in rus äs dreneiie, <^uanä tont a soux es ramaZe

ins üt tvsssnillir, et ss m'eeriai ämis mon trnnspoot: Lnüu tous mss vosux sont uesomplis! Non

prsmier soin Int. äs ms iivrsr ü l'imprsssion äes odssts elmmpetrss äont s'ätsis entourä. Anstatt sich

in seiner Wohnung einzurichten, macht er sich sofort auf in's Freie, st i! n'^ eut pus un sentier, pus nn tuillis, pas

nn dosguet, pus un rääuit autour äs nm äemsurs c;us ss n'eusse pas eonru äss Is lenäemain, ?1us s'sxumiimis

estts edarmante retruite, plus se In sentais luite pour moi, (Is lisu solituire plutot gus sauvuZs ms trans-

portait en iääs uu dout ä>i monäs. II uvait äs ees deuutss touelmntss csu'on ne trouvs Zusrs auprss äss

villss; et snimüs, en s'^ trouvaut trunsportä tont ä'un eonp, on n'eüt pu ss oroirs a czuatre lienss äs

?uils. Er überläßt sich einige Tage seinem äelirs elmmpetrs, dann macht er eine genaue Zeiteintheilung, Den

Lormittag bestimmt er zur Arbeit, den Nachmittag zum Spaziergang, auf welchen er Papier und Bleifedcr

mitnimmt. Da er stets nur unter freiem Himmel „ü sou aiss" hätte schreiben und denken können, so wollte

er nicht seine Methode ändern und bestimmte den Wald von Montmorench, welcher fast vor seiner Thür war,

zu seinem eadinet äs truvail. Auf diesen Spaziergängen hätte er dann nachgedacht über Werke, denen er

u, a, die Titel geben wollte: Instruetions politigues; lu Norals sensitive, ou ls Uatsrialisins äu saZe,

und nn Systeme ä'öäuentiou, mit dem er sich auf den Wunsch der Madame de Chcnonceaux beschäftigte.

Dieses letztere allein ist erschienen als Ilmile on äs l'ltlänsution. Für Regentage hatte er die Fortsetzung des

Distionnnns äs muslgue bestimmt, Ns vollst äone enün elie? moi, ruft er dann aus, äuns un usils

nFrsndle et solituirs, muitrs ä'zc eouler mss souvs änns estts vie iuäspsnäunts, eZule st paisidle,

pour lustuslle ss ms sentuis us. Aber so ganz frei konnte er doch nicht über seine Zeit verfügen: Madame

d'hlpinah wollte sich durch die Unterhaltung mit ihm bilden, ferner kamen täglich Leute, die ihn kennen zu

lernen wünschten. Da rief er denn zuweilen aus, indem er sich in die Zeiten seiner Jugend versetzte: Jäi! ss

ns sont pns sneors iei lss (.'llurmsttss. Er klagt, daß er bisher keine wahrhaste Liebe für ein weibliches

Wesen empfunden, daß ihm das Schicksal einen wahrhaften und aufrichtigen Freund versagt habe. Dann fährt

er fort: äs ms ligurui l'nmour, l'umitis, lss äsux iäoles äs mon eosur, sons lss plus ruvissuntes

imuASS, äs me plus ü lss urner äe tuus lss elmrmss äu ssxs c;us s'nvuis tousours nclorä, ä'inmsiimi

cleux smiss, plutot czus äsux amis, pures czus si l'exempls sst plus rurs, il sst uussi plus uimudls.

äs lss äouui äe äsux euruetsres aimloZuss, muis älüsrsnts; äs äsux ügurss, non pus purluitss, muis

17 Mai nn Auguste von Stolbeeg: Hab' ein liebes Gärtckicu vor'm Thor an der Um fein Geschenk Carl August's, am
Fuge eines Hngclgcländes, genannt das Horn, gelegen) schöne Wiesen in einem Thalc, Es ist ein altes Häuschen darin
(das sogenannte Jägerhaus), das ich mir repariern lasse," In diesem Gartcnhansc hat er sieben Jahre lang im Sommer
und meist auch im Winter gewohnt. Hierher hat er sich aus deut Weltgedränge gerettet, sich selbst nnd sein Bestes, Eigenste?.
Hier wurde der Egmont geschrieben und die Jphigenie (in erster Form) gedichtet, hier quollen ihm viele seiner innigsten
Lieder aus dem Herzen, wie jenes unnachahmlich stimmungsvolle Mondlicd: „Füllest wieder Busch und Thal still mit
Nebelglauz,"

Vcrgl, Vortrag über Goethe von Johannes Scherr, Gartenlaube Nr, 11, 1873, — Gibbon verfasste den größten
Theil seines berühmten Werkes „Tire veeline anst ltall ob tlro Roman Lmpirs" in einem Garten und Sommerhanse
in Lausanne,
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äe mon Zollt, pn animaient In bionvoillsnoo et In 8SN8ibiIite. 1s üs Illme drune^^! et lautre blonäo,^)
l'une vivo st lautre äouoe, tuns sage et lautre tuible, mais ä'une si toucliaute tniblesse, c)ue la. vertu
semlzlnit Zaguer. äs äomuri ä luue äes äeux un smunt äout lautre tut 1a teuärs amie, et meme
quolquo obo8k äo plus; mais je u'aämis ui rivulitä, ui ciusrelles, uijulousis, paroo quo tout 8ontimont
penible me sollte ll imupiuer,^') et <zus je ns voulnis tsruir es riant tableau pur rleu «sui äegruäut
1a uuture. Ilpris cle mes äeux elrurmuuts moäeles, je m'iäentitwie avee I'amant et I'ami autant
qu'il m'otait posaiblo; mais je 1e äs aimable et jeune, lui äonnant au surplus les vertue et lee
äetauta que je me 8vntai8. Nach langem Schwanken, an welchen Ort er seine Personen versetzen sollte,
entschieder sich für Vevny. äs lieu uatal äs ma puuvre maiuau (Frau von Warcns) avait eucors pour
moi uu attrait äe preäileetion. le eoutraste äes positious, 1a rieäesss st la varietä äes sites, la
umZniüeeuee, la majestä äe 1'eusemdle gui ravit Iss ssus, emeut le ooeur, sleve l'llme, aelisversut
äe ms äetermiuer, st j'stadlis ä Vova> mes jeuues pupilles. Voila taut ce «iue j'lmaZiuai äu Premier
douä; le rsste u'p tut ajouts csue äans la suite, äs me boruni lonZtsmps ä un plan si vngus, paree
pull sutäsait pour rsmplir mc»u imaZiuntion ä'odjsts agreaälss, st mou coeur äe sentiments äout 11
aime ä se uourrir. Les kletions, a tores äs revsuir, prirsnt euäu plus äe eonsistunee, et se äxereut
äans mou esrveau sous uue torms äätermiuee. Le tut alors pue la tautaisie me prit ä'exprimer
8»r !e pspior quelquee-unse ä«8 8ituation8 qu'ellee m'vtfraient; et, rappslant tout ee que j'avaia
8enti äsn8 ma jeuneese, äe ämmer aiusi I'eesor su puelpue sorts au ässir ä'aimer, pue je u'avais
pu sutisknire, et äout je me ssutais äävorä. äs jetai ä'aborä sur 1s papisr puelpues Isttrss epurses,
saus suite et saus liaisou; et lorspue je lu'avisai äs les vouloir eouäre, j'p tus souvsut kort emäarrassä.
Le tpu'il 5 a äe xeu erovakls et äe trss-vrai est pus les äeux premieres psrtiee out ätä serites
presqu'eu eutisr äe estte maniers, 8an8 que j'eu88ö auoun plan bien forme, et meme saus prevoir
qu'un jour js serais tsute ä'su taiie uu ouvrags eu regte, ^ussi voit-ou cpis ees äeux parties,
tormess apires eoup äs materiaux pui u'out pas etä tailläs pour la plaee csu'ils oeeupeut, sout pleiuss
cluu remplissage verbeux,") cplou ue trouve pas äaus les autres. .-tu plus kort äe mss revsries,
j'eus uue visits äs maäamo ä'tlouäetot, la Premiers cplslls m'ellt kalte eu sa vie, mais pui maläeu-
rsusemeut us tut pas la äeruiere eomme ou vsrra ei-apres. Er hatte diese Dame bei Madame d'llpinah,
ihrer Schwägerin, kennen gelernt, mehrere Tage in ihrer Gesellschaft, sowohl in la Chevrette als in Ilpinay
zugebracht, und sie sehr liebenswürdig gefunden; auch bemerkte er, daß sie Wohlwollen gegen ihn hegte. Bei
ihrem Abschied versprach sie wiederzukommen, was jedoch erst im nächsten Jahre (1857) geschah. Rousseau
erzählt dann weiter, daß er im Herbste ein wachsames Auge auf den Obstgarten der Madame d'llpinay gehabt,
weil viel darin gestohlen wurde, daß er herausbekommen, ihr eigener Gärtner wäre der Dieb, daß er dann

^) Vermuthlich: Claire.
") Julie (Vergl. Julie, Partie I., lettrs II.: II pol olr'amor cli nie vi t'ecs aoovrta,

Pur i bienüi eapslii ullvr volati
pl l'ameroso LAuarcio iu ss raoeolto.

' Netastasio.
Und Partie II., Isttre XXV.: kionila testa, oeobi a^^urri, s brrmo oiAlio.

lilariui.
Achnlich sagt Rousseau am Schluß seines Werkes (VI. 13), in einer Anmerkung: pn aeböVL!it äs relirs'es

rsoueil, je vrois voir pourguoi I'iutsret, tout tÄidls gu'il sst, m'su est si ag'reable, et Is sera, js psuss, ä tout leotour
ä'uu bou naturol: o'sst gu'au moius so kaibls intöröt est pur et saus rnsianAS äs psine; gu'ii u'est xoiut sxoite z,ar
äes uoiroeurs, xar äös orimss, ui weis äu tourwsut äs bair. äs us saurais oouoevoir guel plaisir ou xeut preuäro
ä imagluer et ooiuposer Is persouuaAS ä'uu seslvrat, ä se msttrs s ss pisve tsnäis qu'on !s reposskNts, ä lui xretsr
Ueolat le glus imxosaut. Is xlaius deaueoup los auteurs äe taut äe traAöäiss pleiuss äärorrsurs, les^uels passeut
Ivur vie ä tairs a^ir et parier äes Zeus gu'ou us peut ssouter ui voir. saus souilrir. II ins smudls gu ou äsvrait ssöruir
ä'strs «onäamnv ä uu travail si oruel: osux gui s'su tout uu aurussrusut äoiveut etrs bisu äsvorss äu 2ele äs I'utilite
xudligus. ?vur ruoi, j'aäiuirs äe bo» eosur Isurs talsuts et leurs dsaux Keuies; mais je remsreis I)ieu äs us me les
avoir pas äouues.

") Rousseau giebt also selbst zu, daß er zuweilen wortreicher als nöthig gewesen ist.



später selbst Körbe mit Obst nach la Chevrette und l^pinah getragen habe, einen so schwer, daß er von zehn zu

zehn Schritt sich hätte ausruhen müssen. Als die schlechte Jahreszeit ihn zwang, seine „oeeupatious casamörss"

vorzunehmen war ihm das nicht möglich, .lo na vozmis partout guo los cloux obarmantos »mies, quo lour am!,

lours ontours, lo pazcg czu'ollos babitalout, cpu'obssts eroüs ou ombsllis pour ollos pur mou imagiuatiou.

.lo u'ütais plus uu momout a mok-momo, lo cleliro uo me cpcittait plus. J.pros boaueoup ci'olkorts

iuutiles pour üeartor clo moi toutos oos liotious, so kus euliu tout-a-kait söcluit par olles, et so uo

m'oocupai plus gu'a taobor «l'v mottro guolquo orclro ot quolcsuo suito, pour ou t'airo uns ospoco

clo roman. Da er aber stets gegen „los livros oöomiuüs qui rospiraiout l'amour ot la mollosso" geeifert

hatte, so fühlte er sehr wohl, daß er eine Jnconsequenz beginge, wenn er nun selbst ein solches schriebe; vergeblich

habe er gegen sich angekämpft, habe aber schließlich doch daran weiter gearbeitet, da er es ja nicht bekannt zu

machen brauchte, wenn er nicht wollte, Eo xarti pris, so mo sotto Z, pleiu eollior clans inos rövorios; ot

a koroe clo los touruor et rotouruor «laus ma tote, s'on kormo oullu l'ospeeo clo plan clout ou a vu

l'oxüeutiou. L'ütait assurömeut lo moillour partl qui so püt tiror äo mos kollos: l'amour clu Klon,

cpci u'ost samais sortl clo mou ecour, los tourua vors clss obsots utilos, ot ciont la moralo out pu fairs

80N prollt. Nos tabloaux voluptuoux auralout porclu toutes lours graeos, si lo cloux ooloris clo

l'iuuoeoueo 7 out maucpcö. Duo tillo kaiblo ost uu obsot clo piti6, csuo l'amour pout rouclro interessant,

ot gui souvout u'ost pas moins aimablo: mais «pui pout supportor saus lucliZuatiou lo spoetaelo clos

mcours a la moclo? Die Verderbtheit der Sitten seiner Zeit zeige sich aber besonders darin, daß Frmlcn

pflichtvergessen handelten. Ues otros parkaits uo sout pas ckaus la uaturo, ot lours lo^ous uo sout pas

assox pros clo uous. Nais cpc'uus souue persouno, uoo avoe uu ecour aussi tonclro cpc'bouuoto, so

laisso vaiuero ä l'amour otaut llllo, ot rotrouvo otaut komme clos koreos pour lo vaiuoro ä sou tour,

ot roclovouir vortuouso: cpuieouguo vous clira guo eo tabloau clans sa totslito ost Zeanclaleux ot n'ost

pas utilo, ost uu msutour ot uu Icvpcwrjlo; uo l'oooutox pas.

Bei dieser Stelle wollen wir einen Augenblick verweilen, weil sie in klaren Worten angiebt, was

Rousseau mit seinem Roman bezweckt hat: Er wollte uns das Beispiel eines jungen Mädchens vorführen,

welches „aus Schwachheit fehlet", in der Folge aber eine durchaus tugendhafte Frau wird. Er predigt also

die Unverletzlichkeit, die Heiligkeit der Ehe. Daher sein Brich für Frauen nützlich sein kann. Das sagt er

z. B. auch in der ersten Vorrede zu der Neuen Heloise: „pourc^uoi erainclrais-so clo cliro 00 cpco so pouso?

Lo roeuoil avoo sou gotbicpco tou oouvlout mioux aux kommos cpro los livros clo plülosopluo: il pout

momo stro utilo a eellos gui, claus uuo vio clsrügloo, out eonsorvo csuolquo amour pour l'liouuütoto.

Und in der zweiten Vorrede: Point clo gons parkaits, voila la elümoro. Duo souns iillo otkonsant la

vortu cpr'sllo aimo, ot ramonoo au clovoir par l'liorreur cl'un plus grancl orimo;^) uuo amio trop

kaeilo, puuio. oullu par sou propre ecour clo l'oxcos clo sou iuclulMueo; un jouno kommo lionnoto ot

sonsiblo, ploin clo taiblosso ot clo boaux cliscours;") un vioux gontilliommo ontoto clo sa

notilossosaeritiant tout a l'opiniou; uu /tnglais^) ^ouoroux ot bravo, tousours passiouuö par

sagosso, tousours raisounaut saus raisou Du marl clobounalrs ot lmspitalior, omxrosse
cl'otablir claus sa maisou 1'aueleu amaut clo sa komme . . .

Unser Roman ist also nützlich für Frauen. Wie steht es aber mit den jungen Mädchen, die ja

bekanntlich sehr gerne Romane lesen? Diese Frage lassen wir vorläufig unbeantwortet, um das Liebesverhältniß

Rousseau's zu Madame d'Houdctot in den Confessions und chie weiteren Angaben über die Neue Heloise

Wir werden in der Inhaltsangabe des Romans sehen, welches Verbrechen damit gemeint ist.
") Im Roman: 8aivt-?roux.
5°) Us ZZaron ä'IltauAS.

Avlorä Länarcl Lomston.U. cis tVolmar.



zu verfolgen. „Content cl'avoir grossiereinent escpnssö mon plan, je revins aux situations cle cletail

qus j'avais traedes; öl cle 1'arranZement pne je lour clonnai rchsnlterent les ckeux premieres parties

cle la lulik, pne je lls et mis an nst «lnrant cel lcivsr avse nn plaisir inexprimadle, emplozurnt ponr

eela le plus beau papier «1or«j, cle In ponclre ä'axur et cl'argent ponr seoder l'^eriture, cle In Nonpareille

dlene ponr eouckre mss calners; entin ne tronvaict rien ck'assW Zalant, rien cl'assW mignon pour lös

cbarmantes lilles clont je ratfolais^i eomme nn untre l^Zmalion. 'l'ons los soirs, an eoin cle inon

ton, ,fe lisais et relisais ees cleux Parties anx Zonvernenses, einer älteren und einer jüngeren Dame.

Die jüngere, ohne etwas zu sage:?, schluchzte mit ihm vor Rührung, die ältere, da sie darin keine Complimcnte

für sie fand, blieb ruhig und begnügte sich damit, in den Augenblicken des Schweigens, mir immer zu wieder¬

holen: Monsieur, oela est Kien liesu. Dann weiter unten: I-s retour du printemxs avait rockoublo

mon tsnclrs clelirs, et clans ines eroticznes transports, j'avais ec»mpos6 ponr les cleruieres Parties cle

la lulle plusieurs lettres cpn se sentsnt cln ravissemsnt clans loquel je les 6erivis. .Io pnis citer,

entre untres, eslle «le Iltll^sÜL, et cle lu promenacls snr le lae, cpri, si je m'en souviens dien, sont

ü lu tin cle lu «znatriems partie.^^) (Zuieonqne, en lisunt ches äenx lettres, ne sent pus umollir st

konclre son eoenr clans l'attenclrissemont «qui ine les ckicta, cloit keriner le livre: il n'est pas kalt ponr

jnger cles elioses cle sentiinent. ?rdeisement ckans le meine temps, j'eus cle maclanis cl'Uoucletot nne

seeoncle visite imprevue. illousseau giebt uns dann das Portrait der inailaine la eomtesse ä'IIoucletot,

der Geliebten seines Freundes Saint-Lambert, und fährt fort: Llle vint; je la vis; Mais ivrs clninonr

suns odjet; eette ivresse tascina ines ^eux, oet olijet ss öxa snr eile; je vis ma lulio en mnclamo

ciüoucletot, et liientöt je ne vis plus que inaclaine «l'Honcletot, inais revötue cle toutes les perleetions

clont je venais ä'orner l'iclole cle inon eoenr. Dieses intime Verhältniß dauerte vier Monate und blieb ein

lauteres. In dein Garten von Eaubonue, etwa eine Meile von der Hermitage entfernt, ist ein Lustwäldchcn

(doscpcot), das ein Wasserfall ziert, den Madame d'Houdedot nach Rousseau's Idee hatte anlegen lassen, „(le

tut clans es bosquot^) «Massig ^voe eile, snr nn dane cle gaxon, sous nn aeaeia tont ellarge cle tlenrs,

je tronvai, ponr renclre les lnonvoinents cle inon eoenr, nn lanZag'e vraiinsnt cligne cl'enx. Ls fut In

Premiers et I'unique fois cle mo vie; mais je fus sublime, si 1'on peut nonnner uinsi tont ee czne

I'nmour !e plus teuclre et le plus urclent pent xorter cl'aiinalilk et cle sücluisant clans nn eoenr

cl'Iioininö. (Zue cl'enivrantes larines je versai snr ses genoux! czne je lui en tis verssr inalZrö eile!

Liitiii, clans nn transport involontairs, eile s'doria: Kon, jamais liomine ne tut si aimadle, et jainais

uinant ii'aiina eoinine vons! Aus dem folgenden Bericht Rousseau's entnehmen wir nur noch die Stellen,

welche unzweifelhaft die Ueberzeugung, welche jeder Leser bereits wird gewonnen haben, bestätigen, daß unser

Jean Jacques von einer glühenden Leidenschaft zu Frau d'Houdetot ergriffen war. „Io I'ai clit, o'etait cle

l'amour oette fois, et l'amour «laus tonte son enerZie, et clans toutes ses lurenrs. Sic war kranelle,

clistraite, etourclie; er vrai, malaclroit, tler, iinpatient, empörte. Weiterhin rühmt er ihre clonoenr

anFelicius. Isis ont et6 les clerniers deaux jours cpii m'aient ^te eomptss snr la teure: iei eommenos

le lonZ tissn cles mallienrs cle ma vie, on l'on verra pen cl'interrnption. Eiiiige Seiteii weiter berichtet

uns Rousseau, er habe Diderot die ersten beiden Theile geschickt, der, als er sechs Monate später mit ihm

zusammentrifft, gesteht, sie noch nicht gelesen zu haben. dlons en lnmes nn ealnsr ensemdls. Il trouva

tont eela fouillöt, ee tut son terme; e'est a clire eliarA^ cle paroles et reclonäant. le I'uvais cieja

dien senti moi-meine: msis e'ötnit Io bovarclugo clo ls tiovro; je ne l'ai jamais pu eorriger. Uss

clernieres purties ne sont pas eomme esla. Ua cpiatrieme snrtout et la sixieme sont cles odeks-

Variante: ... je ratiolais walArs ma üarbo äojä Arisamiante.

bff Die beiden Beschreibungen gehören in der That zu den schönsten Stellen des ganzen Romans.

Dieses Lustwnldchcn, der Wasserfall und selbst die Acacic sind noch bis heute erhalten. (Anmerkung G. Petitain's)

Ein bosqnet spielt dann auch in dein Roman Rousseau's eine große Rolle.



ä'«mvl-«z äe äietion. Die beiden Liebenden hatten Briefe mit einander gewechselt; als Rousseau, nachdem

das Verhältniß gelöst war, seine Briefe zurückforderte, sagte Madame d'Houdetot, sie habe dieselben verbrannt.

Mit, ruft da Rousseau aus, l'oii im mst xoint au tsu cka panoillLs Zöttres. 0n a trouvu brüluntes eeilss

cks In tuliv. LIi Oieu! M'aui'ait-oii ckouc ctit äs celles-Ia? . . . . 8i ess lattims sont sneors en strs,

et gu'uu sour eile« soisnt vues, 011 eonuaitra oommeut j'ai ailne. Aus den hier weitläufig angeführten

Thatsachen ist man zu dem Schluß berechtigt, daß Rousseau all die Gefühle, welche er in seinem Roman dem

Liebenden in den Mund legt, oder ihn an Julie schreiben läßt, aus seinem eigenen Herzen schöpfen konnte, und

daß die Antworten der Geliebten oft genug mit dem überein gestimmt haben mögen, was ihm Madame

d'Houdetot sagte oder schrieb. Rousseau suchte jedoch in seinem Verhältniß zu Madame d'Houdetot sich in

gewissen Grenzen zu halten: seine Liebe sollte kein Eingriff in die eroberten Rechte des Freundes sein und in

der Geliebten sollte die Freundin nicht vergessen werden, welche voll von Unschuld, Sanftmuth und Herzensgüte,

ein Wesen nach seinem Sinne wäre."') „Es fragt sich nur,^) wird diese Verquickung von Ideal und Sinn¬

lichkeit, die Achtung vor der bloßen Freundin, mit der Begehrlichkeit der Liebe auf die Länge bestehen können,

und diese neue Vcrhimmlung der Geschlechtsliebe durch den Beigeschmack des Freundschaftlichen nicht einen

neuen unerträglichen Widerspruch schaffen, oder vielmehr den alten zwischen Rousseau'scher Idee von Liebe und

seiner Sinnlichkeit in neuer Gestalt offenbaren? Wird nicht die Macht der Sinnlichkeit, durch den gegenwärtigen

Reiz genährt und gestärkt, alle Gefühle, auf welchen wahre Freundschaft beruht, zurückzudrängen streben und

die Freundschaft in Verbindung mit geschlechtlicher Liebe zwar einen sentimentalen Reiz erhalten, aber wegen

des Ausschlusses der Befriedigring etwas in sich Widersprechendes und darum dein darnach Strebenden nur

eine Quelle von Leiden sein? 5°) Dem angeblich reizenden Plan, daß alle Drei irr trauter Freundschaft und

stiller Zurückgezogenheit zusammenleben und — wohnen sollten, wäre eine peinigende Ausführung auf dem

Fuße gefolgt. Indessen Saint-Lambert's Eifersucht, das Aufhören häufiger Zusammenkünfte, endlich die Jahre

Rousseau's, welche doch einen geringeren Grad von Empfänglichkeit und eine kürzere Dauer der Leidenschaft

mit sich führten, bewirkten, daß er nicht wie in jüngeren Jahren den Widerspruch fühlte, in welchem er sich

befand. Aber auf die weitere Ausführung seiner neuen Heloisc Hut dieses Verhältnis seinen Einflußgeübt. Julie ist in den drei letzten Theilen Gattin des Herrn von Wolmar; Saint-Preux,ihr ehemaliger
Geliebter, bleibt ihr Freund, ja noch mehr: zur Erreichung ihres vollkommenen Glücks erscheint es ihr noth¬

wendig, daß er auch in ihrem und ihres Gatten Hause wohne.«°) So erscheint das träumerische Erlebniß

Rousseau's im Spiegel!""")

Die Ueberschrift unseres Romans lautet vollständig:

Julie"") ou In uouvsllö Ickälolse, ou Uellrss cke ckeux amauts, üabitaiits cl'nne petils ville au

5') „Je l'aiiuais trop ponr vouloir la posssAsr."
°s) Dies sind die Worte Vogt's sin I. I. Rousseau's Lebeu S, 77), der gleichfalls iu dem iu deu CoufessiouS

geschilderten Verhältniß Rousseau's zur Madame d'Houdetot das Urbild für Saiut-Prcux und Julie findet.
5») Ueber die widerwärtigen Verhältnisse, iu die Rousseau durch seine Leidenschaft gcricth, die Verdächtigungen,

Gehässigkeiten siehe lt. kl. Norin, Ussal snr la vis st ls saraotsrs As A. A. Rousseau. Raris 1831. Namentlich das
erste Capitel.

„blons korurärnss Is projsst ebarrnant A'uus stroits soolsts sntrs uous trois snämlich Rousseau, Madame
d'Houdetot und Saiut-Lambcrt) et uous pouvious sspsrer quo 1'sxvoutiou As os projst ssrait Aurabis, vZ. gus tous
les ssntlrasuts gut psuvont uuir Ag ocvurs sensibles et Aroits eu kalsaisut la base, st gus uous rasseurbllons ä uous
trois asss? äs taleuts st clo oouuaissauess pour uous sutlirs ä uvus-msruss, st u'avoir bssoiu A'ausuu supxleiusnt
otrauAör." Rousseau ist sich vollkommen bewußt, welchen Antheil seine Erlebnisse und Erinnerungen au der poetischen
Wahrheit der Schilderungen der Neuen Hcloise hatten. Er sagt: „Laus quelquss reruluiseeuees clv jsuuesse et luaclaiue
A'Houclotot, les aiuours qus j'ai ssutis st Aserits u'auraisut sts qu'avee cles s/IpbiAes."

Atlch das kaitu noch hinzugefügt werden, daß Herr von Wolmar, ebenso wie Saint-Lambert, Atheist ist.
Rousseau vollendete die „Julie" im Winter 1858—39.

Weshalb Rousseau die Heldin seines Ramaus „Julie" genannt hat, darüber läßt sich wohl kaum etwas
Bestimmtes anführen. Vielleicht wollte er seiner Freundin Julie Bondclli ein Denkmal setzen. Ueber diese führe ich
folgende Stelle aus Goethes Dichtung und Wahrheit (S. 48V der Ausgabe von Heinrich Kurz) an, ans der zugleich erhellt,



piecl clös tLIpss; rseusilliss et pudkiäss xai- .leun-.lttecinLS Houssekru. Schon äußerlich hat Rousseau

Julie oder die neue Heloise zum Mittelpunkt und zur Hauptperson seines ganzen Werkes machen Wolleu, indem

er unter den Titel als Motto den schönen Vcrs aus Petrarca setzte:
5>'on In eonotzbs ii monäc», mcmtrs 1'Mde:
tüonokkii'io, ell'n Mngsr cini vimasi.

Da wollen wir denn zunächst wissen: Warum die weile Heloise? und sodann: In welchem Verhältniß

steht diese neue Heloise zu der alten, uns wohlbekannten?

Um diese Frage zu beantworten, schicken wir der Inhaltsangabe der „Neuen Heloise" eine Skizze der

Lebensschicksale des einst so glücklichen, dann so beklagenswerthen Liebespaares Abälard und Heloise voran.

Petrus Abaelardus wurde, wie er uns selbst in der Dxistola I. all amicmm scwiptn berichtet, zu

le Pallet, einem Schloß und Dorf, das 19 oder 20 Kilometer südöstlich von Nantes gelegen ist, als ältester

Sohn Btzrenger's und seiner Frau Lucia, im Jahre 1079 geboren. Sein Vater hatte, bevor er Kriegsmann

wurde, einen ziemlich guten Unterricht genossen und ließ daher seinem ältesten Sohne, den er besonders liebte,

eine sorgfältige Erziehung angedeihen. Peter zeigte glänzende Anlagen, wurde von einer lebhaften Leidenschaft

für das Studium erfaßt, verzichtete auf den militärischen Ruhm, überließ den Brüdern^) sein Erbe und Erst-

geburts - Recht und widmete sich der Philosophie, besonders der Dialektik. Darauf durchzog er disputirend

verschiedene Provinzen, „peripatölieoruin gziuulutor". Endlich kam er nach Paris, um dort zuerst von dem

berühmten Lehrer der Dialektik in Notre-Dame, Wilhelm von Champeaux, zu lernen, dann nnt ihm zu streiten.

In der Absicht, nun selbst als Lehrer aufzutreten, begab sich Abälard nach Mclun, wo es ihm auch, trotz der

entgegenstrebenden Bemühungen Wilhelm's, gelang, eine Schule zu gründen (um das Jahr 1102), die stark

wie hoch Goethe Rousseauschätzte: „Leuchsenring's Chatvullcuenthieltenin diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer
Julie Bvndelli wurden sehr hochgeachtet;sie war als Francnzimmer von Sin» und Verdienstund als Rousseau's Freundin
berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie,
die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet."

Man vergleiche ferner dasselbe Werk Goethe's Seite 413: „Auch verkannten wir nicht, daß die große und herrliche
Französische Welt uns manchen Vortheil und Gewinn darbiete; denn Ronsscau hatte »ns wahrhaft zugesagt. Betrachten
wir aber sein Leben, und sein Schicksal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn für Alles, was er geleistet,darin zu
finden, daß er unerkanntund vergessen in Paris leben durste." „So war er es denn auch (Diderot),der wie Rousseau von
dem geselligen Leben einen Ekelbcgriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen nngchenren Weltverändcrungen,in welchen
alles'Bestehendeunterzugehen schien, lins ziemt jedoch, diese Betrachtungennoch an die Seite zu lehnen und zu bemerken,
was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur."

Bei dieser Gelegenheitwill ich noch darauf hinweisen, daß auch unser zweiter größter Dichter, Schiller, ein
Bewunderer Rvnssean's war. In der Anthologie für daS Jahr 1782 verherrlichteSchilier in bitteren Strafgesängen
Vernnnsl, Freiheit, Natur; in der langen KriegshymneRousseau (von welcher er bei der Redaktion seiner kleinen Gedichte
1739 ff. nur zwei Strophen beibehielt)erhebt er sich gegen Dummheit, Vornrtheil und Eigennutz, die sich zu des Weisen
Untergang verbunden. Schiller's Leben von Karl Hofmeister 1. S. 1l)9 f. Die beiden oben erwähntenStrophen lauten:

Wann wird doch die alte Wunde narben?
Einst war's finster, und die Weisen starben;
Nun ist's lichter, und der Weise stirbt.
Socrates ging unter durch Sophisten,
Rousseau leidet, Rousseau fällt durch Christen,7
Rousseau — der aus Christen Menschenwirbt.

Monument von unsrer Zeiten Schande,
Ew'gc Schmachschrift Deiner Mnttcrlandc,
Rvnssean's Grab, gcgrüßct seist Du mir!
Fried' und Ruh' den Trümmern Deines Lebens!
Fried' und Ruhe suchtest Du vergebens,
Fried' und Ruhe fandst Du hier!

°") Der Welt, die sie besaß, ihr blieb sie unbekannt,
Mir nicht, ich blieb zurück, sie zu beweinen.

Wer sich über Beide ausführlicherbelehren will, vergleiche: „OnvruAes ineäits ä'Xbölurä ponr ssrvir a
I'liistoiro äs la pliilosopiiis ssolastigas on franse pnblies pur U. Vietor Oonsin" in: OuIIeetionäo äooumvnts ineäits
snr l'bistoirs äo t?ranss pnblies pur oräre cin roi et: pur los soins clu ministes cle I'instrnotion publigne. Osnxiemv svrio.

Ilistoirs äss lettrss st äes soisnees. ?aris. Imprimsris roz'al. AVOOOXXXVI.
?otri Xbaslaräi: „sie et Xcm." ?riinnm intog'ruineäiäsrunt. Lsniee st lnnäonkolcl,ÄlarburAi Oattsrum 1851.
Xbelarä pur Olmrles äs Reinnsat. X IMris. 1845. 2 Bande 8".
?etri Xbusluräi Opera Imetsnus ssorsim eäitu nnue primum in nuum eollexit, toatnm aä Käom librorum

oäitornm seriptornmgno rsosnsnit, notas, ar^ninenta, inäioss uäseoit: Viotor Oonsin uäsnvantibns O. louräuin et
L. Oespois. ?arisiis NOOOOXIäX. 2 Bände in 4°.

Los untres kils (äo IZersuAer)s'appolvrsnt ItaonI, pent-strs ?oroa.ire et Dagobert, st sa Kilo, Osnzss.
(Köinnsat I. p. 2.)



besucht wurde. Um Paris näher zu kommen und einen Sturm auf die Citadelle der Notrc-Dame-Schule

daselbst macheu zu können, verlegt er seine Schule nach Corbeil, muß aber bald darauf, da er in Folge des

angestrengten Studireus erkrankt, sich auf Reisen begeben, um neue Kräfte zu sammeln, Racb wenigen Jahren

kam er auf die Nachricht, daß Wilhelm von Champeaux den Lehrstuhl von Notre-Dame verlassen und sich in

die Nähe einer Capcllc im Südosten von Paris mit einigen seiner Schüler zurückgezogen hätte, (er legte so den

Grund zur Abtei Samt-Victor) dort jedoch fortführe, Vorlesungen zu halten, ebendahin, um seine Lectionen

über die Rhetorik zu hören. Doch bald gericth er mit seinem Lehrer in Streit über die Art, wie das Allgemeine

in dem Individuellen enthalten sei (ssuteritia cls eommuuitats uuiver8alium, sagt Abälard), und bekämpfte

des Letzteren Ansicht so siegreich, daß Zuhörer aus dem feindlichen Lager zu ihm übergingen; selbst der Alaun,

welchen Wilhelm von Champeaux zu seinem Nachfolger auf dem Lehrstuhle ernannt hatte, stellte sich unter

Abälard's Zuhörer. Das war denn dem alten Professor zu arg: er wußte die Absetzung seines Nachfolgers zn

erwirken und die Ernennung eines Gegners von Abälard durchzusetzen, der sich dann nach Melun begab, um

seine Schule wieder zu eröffnen. Dort blieb er jedoch uicht lauge; aus die Nachricht, daß Wilhelm von Cham-

peaux alles Anschn verloren und sich mit den wenigen Schülern, die er noch hatte, in ein, fern von der Stadt

gelegenes Landhaus zurückgezogen hätte, kam er auf den Berg der heiligen Genovefa und setzte sich in dem

Kloster der Kirche, welche der Schutzheiligen von Paris geweiht ist, fest und richtete daselbst seine Schule

gleichsam als ein Bollwerk gegen den Pariser Professor auf. Champeaux kommt seinem Soldaten zn Hülse,

der jedoch alle Schüler verliert und aus Gram darüber in ein Kloster geht. Nun ist das Feld frei fiir die

beiden Kämpen Abälard und Champeaux. „81 quasritis buirw ?ortunam pugnae, neu sum suporutus ab

illo", <") schreibt Abälard (noch ziemlich bescheiden) hinsichtlich des Ausgangs seiner Kämpfe. Während sich der

Sieg auf Abälard's Seite neigte, wurde dieser durch die Bitten seiner Mutter bewogen, nach seiner Heimath,

der Bretagne, zurückzukehren. Die Mutter wollte, dem Beispiele ihres Mannes folgend, in ein Kloster gehen,

und von ihrem Sohne Abschied nehmen. Als er nach Paris zurückkam, erfuhr er, daß seiu Gegner Bischof zu

Chalons an der Marne geworden war. Da er nunmehr seine Schule verlassen konnte, ohne in den Verdacht

zn gerathen, seinem Gegner gewichen zu seiu, so widmete er sich dem Studium der Theologie und begab sich

nach Laon, wo damals Anselm diese Wissenschaft mit großem Beifall lehrte. Doch daS Renommee dieses

Mannes war, wie Abälard behauptet, ein unverdientes: J.rbor eins tota in Mus ewxieieutibrw a lange

eonsxitma viclebatur, secl xroxinguantibu8, et ckillgentius Intuentibus Inkruetuasa rexerisbatur

Iloe igitur eomxerto, non inultis cliebus In umbra eins otiosus jaeui. Er fängt nun selbst an Vorlesungen

über die Weissagungen Ezechiel's zu halten, die großen Zulauf haben, die er aber in Paris fortsetzt, da die

Eifersucht Ausclm's ihm sein Lesen in Laon verbietet. Bald hat er sich in Paris dieselbe Berühmtheit in der

Theologie wie in der Philosophie erworben. Er war jetzt auf dem Gipfel geistiger Größe und weltlicher

Glückseligkeit angelangt: er konnte sich für den ersten Philosophen der Welt halten, er war reich, jung und

schönNH „8<zcl Wvniam xrosperitas stuitas semxar iutiat, et wuuckana tranguillitas vigorem enervat

animi et per earnales illaeebras kaeile rssolvit: cxuurn jaiu ms solum in muinlo suxsresLS xbiloLOpbuin

aestimarem, nee ullam alterius inguietationem kbnniclarem, frvna libillini coepi luxure, qni antea

vixeram eontimzutissimiz; et quo amMus in pbilosoi'bia ve! saera leetione prokeeeraiu, amxlius a

pbilosopbis et ckivinw immuiulitia vitao reeeclebam —" sagt Abälard selbst und giebt damit an: was seiu

von nun an tragisches Geschick veranlaßte.

°°) . . . extra oivltatsni iir mouto 8. blsuovelag, salrolarum nostrarum eastra ziosui; guasl emn odssssurus,
gai laenm oeeuxavsrat iwstrairi. üxistola I. x. ö.

Worte des Ajax bei Ovicl. Zletaworxli. Über. XIII., v. 83 I.

dar l'eiissiAiierireiw iUeta.it pas Aratuitement äouuu ä oes ruillv etudiants gut, dit-on, veiiaieot äs
tous los paxs xour I'öutondrs." Rerousat I. x. 4L.

I'anti <zuipx>s tun« nowiiii» gram, ei juveatutis st lorraas gratis, prreeminölzam. at gaaioeomzue leininarum
oostro di^irarsr araors, uullaiu verorer reiarlsam. Lx<istola I. p. 13.



Es lebte damals in Paris ein sehr junges Mädchen (sie war dort, wie man annimmt, im Jahre 1101

geboren), genannt Hcloise^) und Nichte eines Domherrn, Namens Fulbert. Eine Waise und arm, wohnte sie

in der Nähe der Schulen in dem Hanse ihres Onkels, der ihr Unterricht ertheilte. Sie machte überraschende

Fortschritte und konnte Latein, Griechisch und Hebräisch, so daß sie in dem ganzen Königreiche nicht sowohl

wegen ihrer Schönheit (per l'neiam nou inünm sagt Abälard von ihr) als wegen ihrer Gelehrsamkeit berühmt

war. Abälard sann darauf, mit ihr bekannt zu werden.") Durch Vermittelung einiger Freunde ließ er Fnlbcrt

den Vorschlag macheu, ihn zu sich in Pension zu nehmen; „den Preis möge er selbst bestimmen." Als Gründe

für dieses Ansinnen machte er geltend: seine fortwährenden Arbeiten, den Verdruß, welchen ihm die Sorge für

sein HauSwcscn verursachte, das durch seine Nachlässigkeit sehr kostspielig würde. Fnlbcrt war geldgierig, und

ferner sehr darauf bedacht, die Kenntnisse seiner Nichte zu vermehren. Nicht allein willigte er in Alles,

was Abälard verlangte, ein, sondern kam sogar zu ihm und übergab ihm Hcloise als Schülerin, die er zu

jeder Stunde des Tages oder der Nacht, die ihm genehm wäre, unterrichten, ja selbst körperlich züchtigen möge,

wenn sie sich ungelehrig zeigte. Abälard frohlockte und staunte über die Einfalt des Domherrn: „8ml ckno

mmnt, grms enm innxims a turxi snspiLioim revoaudunt, amor viäalieit neMs, et eontinentme meue

lunm imasterita," fährt er fort und dann: (jnick xluru? xrimunr äomo nun eoujnngimnr, xost mmlnm

UINM0W") Hcloise, als seine Schülerin, (ein Mädchen von achtzehn Jahren) legte in ihn so hohe Begriffe,

daß alles, was er ihr von Weisheit der Alten vortrug, die unglaublich auf sie wirkte, ihr aus seiner Seele zu

entspringen schien, und er ihr also ein Muster der Vollkommenheit dünkte.")

llsloiso, Hslevicks, Hslviläe, Ilölnüsa oder Iwnlso; Abälard will den Namen aus dem Hebräischen
iMolrim, also Gott!) ableiten. RmniisatI., p. 46. Amn. 3.

") Es währte nicht lange, so fingen diese Verliebtenan, mit einander Briefe zn wechseln." Lcbcns-Beschreibnng
Petri Abaclardi in Xota IMilosopIwrum. DreizehntesStück XIV.

") Nach Rsmnsat I. p. 50, 51 cxistirt das Haus Fulbcrts noch heute: L'sst In premisre maisou ä gauelio on
entrant clans In rns ckss Llrantres, oü l'on ckssosncl ckn gnai Xapolöon par uu ssoallsr. Ilne insorlptlon aa-,lss»ns cko
la portö ckssiAns estto maisou ä In onrlosltö ckss passauts, olls sst aiusl oou?ns:

Ilelolss, Xdslarck babltsrout ees lisux,
Des siuosrss awaus moclslss prsolsux. — I-'au 1118.

'^) ilbon leuoev'st bore ^nlltlsss llrst 1 mst tlrz' tlams,
IVlrsu lovs approaolrsck ms nnclsr kriouckslrip's uamv;

fsnoz? formell tkee of angelio leinil,
Lome smsnstion of ttie /ril-bsauteous blincl.
Vlrose smiliuA sz'ss, attswxsrluA svsrz' raz',
Lbous sevsstlz' lambsut evltb oslostial äaz'.
tZuiltless I ^a^oä: lleaven listsn'll vvbils z^ou oung;
^nck trutbs llivine osms menlleck from tlist tongue.
?rom lips liles tboss rvliat prsospt lall'ck tv inove?
I'oo soou tlle/ tau^lrt ms 't evas no sin to lovs:
llaeb tbrouKlr tlrs xatlrs ol plsasiuA ssnss I ran,
Xor rvisb' ck an auZsl rvbom I lovsck a man.
Lim anet rsmots tbs joz's ok saints I ses,
Xor suv^ tbom tlrat lroavsu I lose for tlrss.

Vergl. Pope's Lloisa to Xbolarcl, ein Gedicht, welches mir Herder zn streng zn beurtheilen scheint, wenn er es
eine „unwürdige Anwendungder Kunst zur entehrenden Lüge" nennt. Wenn auch der Anfang desselben zeigt, wie der
Gedankean Abälard mit dem an Gott in ihrem Herzen streitet, so sucht sie doch schließlich den Gedanken an den ersteren
vollständig zurückzudrängen in den Worten:

blo, tF' ms, klz' ms, lar as pole Irom pole;
Rlss Xlps betevseu ns! anä rvbols oeeans roll!

'I'b^ oatlrs I guit, tb)' memorx rssiZu;

liMiA lovsä, acloreck läsas, all aclisn!
und die göttliche Gnade um Ruhe für ihr Inneres anzuflehen:

O ^rase ssrsus! O virtus bsavsulz' lalr!
vivins obllvlou of loev-tbouAbtsä ears!

Z-, .



„Ihre Briefe zeigen, daß sie, auch in reiferen Jahren, da sie längst Aebtissin war, selbst wenn sie

christliche Worte sprach, als eine Römerin dachte",") — Die Schuld ihrer Verführung gestand Abälard frei;

sie selbst spricht über diesen Punkt mit großer Offenheit: „Zweierlei," schreibt sie an ihren Geliebten, „ich

bekenne eS, zwei Vorzüge waren Dir eigen, womit Du jedes weibliche Herz sofort an Dich ziehen konntest,

Anmuth im Sprechen, Grazie im Gesänge; Dinge, um welche sich sonst die Philosophen am wenigsten be¬

kümmern. Spielend, zur Erholung von philosophischen Uebungen, verfaßtest Du mehrere Liebesgesänge, die der

unendlichen Anmuth ihres Ausdrucks und ihrer Melodien wegen oft und häusig gesungen wurden, so daß dein

Name in Aller Munde war und auch Ungelchrten durch seine süßen Gesangweisen wohlbekannt ward. Dies

insonderheit flößte unserm Geschlechte die sehnende Liebe zu Dir ein. Und da der größte Theil dieser Gedichte

unsre Liebe besang, so ward ich durch sie vielen Gegenden bekannt und von vielen meines Geschlechts beneidet.

Denn welch ein Gut des Geistes oder des Körpers schmückte nicht Deine Jugend?"

Hiezukam Abälards Ruhm'^) (wie schon erwähnt). „Keine Entlegenheit der Gegend (sagte einer seiner

Freunde), keine Höhe der Berge, keine Tiefe der Thäler, keine mit Lebensgefahr und Straßenraub bedornte

Reise konnte Eure Schüler von Euch zurückhalten. Rom sandte seine Kinder, von Euch Unterweisung zu

empfangen. Britanniens Jugend strömte nach diesen Küsten; die entfernteren Eilande sandten ihre rauhen

Söhne. Germanien, Spanien, Flandern, die Völker aus Norden und Süden strömten zu Euch; sie bewunderten,

priesen, erhoben Euch; Euer Name war in Aller Munde". Und doch war, wie Heloise aufrichtig bekannte, ihre

Liebe von höherer Art; sie war Gefälligkeit, Ergebung.

Als Fulbcrt untrügliche Beweise für die Schuld Abälard's hatte, verbot er diesem sein Haus. Da

entführte Abälard seine Geliebte und brachte sie in seine Heimath zu seiner Schwester, wo Heloise Mutter

wurde. Das Kind erhielt den Namen Astrolabius. Um den Canonieus zu versöhnen, erbietet sich Abälard,

Heloise zu hcirathen; diese sucht ihn davon abzubringen, indem sie ihm vorstellt, daß sein Ruhm, seine Aus¬

sichten auf höhere kirchliche Stellen dadurch vernichtet würden. Als Abälard gleichwohl darauf besteht, sich mit

ihr trauen zu lassen, giebt sie unter Seufzen und Thränen nach, indem sie die prophetischen Worte ausspricht:

„Dimm ad nitnnum iwstuk, ul in perckitione ckuoruin, minor non sneesäut ckolor gmrin xruseesmt
amor".

Des alten Oheims ergrimmtes Gemüth ist dadurch nicht versöhnt, zumal da Heloise überall verbreitet,

sie wäre nicht mit Abälard getraut. Durch nächtlichen Verrath ließ der Rachsüchtige in Abälard's Hause die

Gewaltthätigkeit ausüben, die nicht nur seinen Körper verstümmelte, seine Ehre untergrub, seinen ruhmvollen

Namen zum einigen Spott machte, sondern auch die Ehre, die Ruhe, das Glück seiner Nichte untergrub, und

Beide fortan vor aller Welt in eine unwiderrufliche Schande stürzte. Abälard wird darauf Mönch in der

Abtei Saint-Denis und bestimmt Heloise als Nonne in das Kloster von Argenteuil zu treten (1118 oder 1120).

Auf Verlangen des Abts von St. Denis hält Abälard Vorlesungen über Theologie, die Tausende von Zu¬

hörern heranlocken. Er verfaßt ein Buch cks uniwis kl Iriniistö in llso, wird deswegen verketzert und

vor ciit Eoneilium zu SoissonS geladen (c. 1124). Er muß sein Buch ins Feuer werfen, daraus das

L^lndciium Ftimimsmimm herlcsen, waS er mit lautem Weinen thut, und wird dann in Freiheit gesetzt. Mit

Erlaubniß des Grafen von Champagne baut er eine Kapelle und Hütte in einem Thale unweit Nogcnt au der

Seine. Auch hierhin strömen zahlreiche Schüler, denen er Vorlesungen hält. Sie bauten sich Hütten und

halfen ihm dann niit Geld und Kräften ein festeres Gotteshaus aufrichten, das er dem tröstenden Geist

lerWlr-btooininA twxo, äauxlrtgr ok tlrs sie)'!
4ircl kaltlr, our oarh' irniuortalitz'!
Knior, snelr ruilä, suelr ainiable Arrest;
Rsosivs anet rvrup ms in sterirs.1 rest!

Herder in seiner Abhandlung „Heloise" in: Zur schönen Literatur und Knnst. Sechster Theil.
") .^baslaräi lüst. ealarnit.
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weihete und Paraklet nannte. Selbst wegen dieses Namens, der doch gut biblisch war, mußte er Ungemach

ausstehen.

Abälard verließ die Einöde, als die Mönche von St. Gildas^) ihn zum Abt wählten, und übergab

Paraklet Heloiscn, welche aus dein Kloster Argcntcuil durch den Abt Süger, der Ansprüche darauf geltend

machte, vertrieben war. Nun hatte er doch Etwas für sie thun können; sie wurde Aebtissin des neuen Klosters.

Er besuchte es von St. Gildas zuweilen und half es einrichten, bis ihn auch von dort sein Schicksal forttrieb.

Die boshafte Widerspenstigkeit seiner Mönche ward ihm unerträglich; er floh zu einem Freunde in der Bretagne

und schrieb die Trnuergcschichte seines Lebens: bliswria ealamitatumUU

Paraklet indeß blühte unter Heloiscn zu einem Thal der Sittsamkeit und Andacht, der Tugend und

selbst weiblicher Gelehrsamkeit auf. Mehr als Hcloiscns berühmter Name wirkte ihr edleS Betrugen ; der

Graf von Champagne, als Landesherr, die benachbarten Besitzer, der nachbarliche König in Frankreich, selbst in

Rom der heilige Vater gaben, schenkten jeder aus seine Weise, Land, Gerechtsame, Freiheiten. In kurzer Zeit

brachte Heloisc das Paraklet weiter, als Abälard es sein Lebeulang würde gebracht haben: denn ihr war

alles geneigt, gegen ihn schien alles verschworen.^)

In dieser Zeit ihrer glücklichen, stillen Regentschaft kam Heloisen, die von ihm lange nichts gehört

hatte, die Geschichte seines Jammerlebens slüstorm enlamitatum) in die Hand, von welcher sie ein so großer

Theil war; man denke sich mit welcher Wirkung auf ihre Seele!... Aufgerissen wurden in ihr alle alten

Wunden; ihr einziger Gedanke aber war, ihres Gatten und Freundes Wunden zu lindern, ihn über sich selbst

zu erheben. Sie schrieb ihren erstell Brief, indem sie jede saufte Erinnerung aufbietet, um zu seinem Herzen

Eingang zu finden, seinen Geist vom grübelnden Unmuth wegzulenkcn, und da sie ihm selbst keinen Aufenthalt

im Paraklet geben konnte, seinen Geist dahin einzuladen. Vergessen sollte er Feinde und Mönche; für seine

Pflanzstätte, für seine Gattin und die Kloster-Schwestern leben. Abälard, fühlend die ganze Uebermacht ihres

großen Betragens, antwortet voll Ehrerbietung. Hcloisens Namen, als seiner gelicbtestcn Schwester, setzt er

dein seinigen voran, empfiehlt sich in ihr Gebet, stellt in Lobsprüchen das weibliche Geschlecht hoch empor,

u. s. w. Dadurch war Heloise jedoch nicht befriedigt. Sie bittet in ihrer Antwort den Geliebten, sich durch

den äußeren Schein, nach welchem sie vor der Welt als fromm, keusch, züchtig erscheine — nicht täuschen zu

lassen. Ihr Herz werde noch von unkeuschcn Gedanken verfolgt, in ihr kämpfe der Gedanke an Gott mit dem

an Abälard. Sie bete zu Gott, er möge ihr Herz läutern. Abälard sucht sie zu trösten: er schickt ihr ein

Gebet, das sie für ihn und sich thun solle. Aber auch diese Formel konnte Heloisen nicht geniigen. Ohne mit

einer Silbe an ihren Kummer weiter zu denken, fordert sie von Abälard eine Ordensregel für ihr Geschlecht.
Er schrieb alsdann für's Kloster. Man schickte ihm Probleme zu, die er oft nur mit Mühe lösen konnte. Bald
darauf zog er sich wieder einen neuen Feind zu in dem heiligen Bernhard, der das Paraklet besucht, die

Weisheit und den schönen Anstand aller Einrichtungen Heloiscns bewundert hatte, dem aber der Ausdrucktranssnbstantial aufgefallen war. Da Abälard in einem heftigen Brief an Bernhard diesen Ausdruck
rettete, ihn viel mehrerer Neuerungen in dem von ihm aufgerichteten Orden bczüchtigte, trat eine Kctzerklage

gegen ihn aus seinen längst geschriebeneu Schriften auf. Ein Concilium^) ward zusammcuberufen, Abälard

vorgcfordert, verdammt, uud wiewohl der Papst auf seine Erklärung die Sache niederschlug, und mau ihm

'°) Wie roh und wild uud gottlos es dort zuging, beschreibt in der „(Zoläeii Iwgsuä bx 1/ouxkoIlorv" Lucifer,
der, als Mönch verkleidet, mit den Klosterbrüdern von Hirschan im Rcfcctorium zecht.

") Nach Romnsat's Meinung erinnert dieselbe an die Bekenntnisse des heiligen Angnstinns und I. I. Ronsscan's.
Ls sont los inomoirsL äs sa viv, ouvra-AS siu^ulior pour lo temps, gui rappsllo parkois st los Ooukessjons äo saiut
XuAustin et osllos äs ä. ä. Rousseau Xbolarä par tlbarlss äs Itöllmsat I. x. 137.

Herder I. o.

'") Heloise betete anstatt pausin uostruin guotiäianmn — pansin uostruni supsrsubstantialsm. LcbcnS-Bc-
schreibung Rstri Xbaelaräi in: Xota Rlrilosoplroruni. Dreizehntes Stück. X

6°) zu Sens (1140) Xota Rliilosoxlroruill. Dreizehntes Stück. XIckl.



sonach nichts anhaben konnte: so war einmal doch der Ketzer-Makel ans ihn geworfen. Bitter und verdrußvoll

zog er sich in das Kloster Clugni zurück, wo ihn der ehrwürdige Abt Petrus Venerabilis wie einen Engel und

Patriarchen aufnahm. Hier verlebte er seine letzten Jahre ruhig und fromm, aber überdrüssig des Lebens;

er erkrankte; um bessere Luft zu genießen, wurde er nach St. Marcell gebracht, wo er am 21. April 1142

starb. Sobald Heloise seinen Tod durch Petrus Venerabilis erfuhr, meldete sie den alten Wunsch Abälard's,

im Paraklct zu ruhen. Er ward ihr gewährt. Heloise überlebte ihn zwanzig Jahre, verehrt, geliebt, ein

Muster ihres Standes; sie hatte sich, außer der Sorge für ihr Amt als Aebtissin, auch der Erziehung zweier

Mädchen, AgneS und Agathe, Nichten Abälard's, gewidmet. — Sie starb am 17. Mai 1163 und ward neben

Abälard begraben.

Herder faßt den Charakter Hcloisens in folgenden Worten schön und treffend zusammen: „Drei

schwere Probleme hat Heloise in ihrem Charakter aufgelöset oder vielmehr drei Vollkommenheiten, vielleicht im

feinsten Lichtpunkt gczeiget: weibliche Liebt, weibliche Stärke, weibliche Hoheit. Die Liebe nämlich, die sich

vergisset und nur im Geliebten cxistiret, die in ihm Leiden und Freuden fühlet. Ihn zu erfreuen, ihm zu

helfen ist sie da; in ihm nur ist ihr Besitz, ihr Genuß, ihre Wohnung. Die höchste weibliche Stärke zeigte

sie, auch bei den herbsten Unfällen, Resignation, durch die ein Weib alles vermag. Diese Resignation hält

ihre Sinne zusammen, ihren Muth und gesunden Verstand aufrecht. Indeß der Mann sich leicht verwirrt und

damit selbst verlieret, nimmt sie auS den Händen des Schicksals, was da kommt, und gebraucht es thätig.

Dadurch überwindet sie, auch im Verhaßtesten, das Schicksal. Die höchste weibliche Hoheit endlich ist Wahr¬

heit; Wahrheit, die von keiner Schminke, von keinem falschen Sclbstlobe weiß, und falschen oder schlechten

Ruhm auch von andern nicht duldet. In diesem Gefühle vermag das Weib Dinge zu sagen oder zu thun,

die der Mann nicht zu sagen oder zu thun weiß, wenn sie entfernt von jeder Anmaßung aus angeborner oder

ungebildeter Größe, aus Hcrzcnsrcillheit handelt. Die falschen Tugenden und Verdienste ihres Standes, des

Christenthums selbst, waren Hcloiseu höchst zuwider; durch solche wollte sie, wäre es auch in? Himmel, keine

höhere Stelle oder Belohnung. Ihr Minimum der Weiblichkeit war Manneskraft in jeder zarten und aus¬

dauernden Güte des Weibes. Daß sie ihren beschimpften, geschmähten, verfolgten, sauren, unleidlichen Abälard

nie sinken ließ, daß in ihr immer, von keinen? Flecken getrübt, sein reines, hohes Jugendbild schwebte, daß keine

Urtheile der Welt sie anfochten, darin das kleinste zu ändern, vielmehr, auch angebetet, in ihrem Kreise, vor

ihm verschwand, indem sie ihn, nur Ihn aufrecht zu hallen, emporzuheben suchte; diese nie welkende, nie ver¬

blühende Jugendkraft und Tugend
e cksl Ocmnöscw In

Rousseau'S Roman, die neue Hcloise, zerfällt äußerlich ii? 6 Theile (parlies), von denen der erste

65 Briefe und 6 Billets, der zweite 28 und 1 Billet, der dritte 26 und 2 Billets, der vierte 17, der fünfte 14

und der sechste 13 Briefe enthält.^) Die Namen der mit einander Briefe wechselnden Haupt-Personen sind:

Julie; ihr Lehrer und dann später ihr Geliebter, der von IV, 5 an Saint-Prcnp heißt; Cloirc, von II, 15

ai? Madame d'Orbe, die Cousine und Hcrzcnsfrcundin Julie's, und Mylord Edouard Bomstou, der wackre

Freund und Mentor Saint-Preux's. Als Nebenpersonen kommen vor: der Baron d'iötangc und Madame

d'Iitange, Julie's Eltern; M. de Wollnar, ihr späterer Gemahl; die kleine Henriette, Tochter der Madame

d'Orbe; endlich Fanchon Rcgard, ein armes Mädchen, für welches Julie sorgt, und die dann Claude Anet zu???
Manne nimmt.

Der Inhalt sämmtlicher Briefe in Bezug auf die Fabel ist folgender: Ein junger, wohlgebildeter

Wcltweiscr (Saiut-Preux) unterrichtet Julie und Clara in den Wissenschaften. Juliens Vater ist abwesend.

Die Unterrichtsstunden haben bereits ein Jahr gedauert, und aus dem Lehrer Saint-Prcux ist Juliens Ge-

6') Ist der Weiblichkeit,Gipscl.
Der Kurze wegen werde ich in der Folge die Theile mit I—VI und die Briefe mit arabischen Ziffern

bezeichnen.



liebter geworden. Das Verhältniß ist leider, wie wir schon oben (Seite 14) gesehen haben, kein unscbnldiges

geblieben. Der Baron von Iltange, ein Mann von altem Adel, stolz aus seine Pergamente, kommt nach Hanse

und ist erstaunt über die Kenntnisse seiner Tochter, Er fragt nach dem Honorar, welches der Lehrer be-

anspracht, und als er erfährt, Saint-Preux verzichte auf jede Bezahlung, verbietet er Julie, die Stunden fort

zusetzen. Er geräth außer sich, als Lord Bomslon ihn zu bestimmen versucht, seine Einwilligung zur Ver

mählnng seiner Tochter, der Tochter des Baron von Ltange, mit einem Bürgerlichen (roluricw) — dessen

Talente er übrigens anerkennt — zu geben. Vielmehr besieht er darauf, daß Julie jeden Verkehr mit ihrem

Geliebten abbricht, Saint-Preux ist in Verzweiflung, giebt aber den Vorstellungen der Freundin Juliens nach

lind reist nach Paris, von wo aus er an seine frühere Schülerin wiederholt schreibt, um sie seiner ewigen

Treue zu versichern. Diese Briefe und wohl auch diejenigen, welche die Liebenden vor seiner gleise dorthin gc

wechselt hatten, werden von Juliens Mutter gefunden und weggenommen. Die Baronin von Hange, welche

schon längere Zeit kränklich war, wird kränker. Die Freundin Juliens glaubt zu ihrer Genesung beitragen zu

können, wenn sie Saint-Preux veranlaßt, an dieselbe zu schreiben und auf die Hand Juliens zu verzichten. Zu

gleich schildert sie ihm die äußerste Niedergeschlagenheit, die Verzweiflung Juliens, welche fürchtet, eine Ver

schlimmernng des Gesnudhcits-Znstands ihrer Mutter durch Auffindung der erwähnten Liebesbriefe herbeigeführt

zu haben. (Dies ist also daS Seite 14 erwähnte Verbrechen.) Saint-Preux verspricht in einem Briefe an

die Baronin, jeden Verkehr mit ihrer Tochter abzubrechen. Juliens Mutler stirbt. Der Baron verlangt ge¬

bieterisch von Saint-Preux, daß er auf ein Billet Juliens (welches sie auf seine Veranlassung geschrieben hat,

und in welchem sie ihren Geliebten bittet, er möge ihr die Freiheit wiedergeben, die sie ihm verpfändete) be¬

jahend antworte. Saint-Preux erwiedert dem Vater in freimüthiger Weiseund „giebt Julie das Recht

zurück, über sich zu verfügen und ihre Hand zu vergeben, ohne ihr Herz zu Rathe zu zichn" (III, II. Billet).

In Folge der vielen Gcistes-Anfregnngen der letzten Zeit, erkrankt Julie, und zwar au den Blattern. Samt-

Preux eilt von Paris aus an ihr Krankenlager und bedeckt ihre Hand mit glühenden Küssen, um so den

Krankheitsstoff in sich aufzunehmen, da er ohne Julie nicht länger leben will.^) Dann bcgiebt er sich wieder

auf den Weg nach Paris, erkrankt in Dijon an den Blattern, kommt aber mit dem Leben davon. Zärtlicher

Brief Juliens (III, 15), die jedoch ihrem Vater gehorsam sein will. — Saint-Preux erfährt durch Madame

d'Orbe, daß Julie Herrn von Wolmar gcheirather hat. Seine Verzweiflung. Er will sich das Leben nehmen.

Mylord Edouard Bomston widerlegt die Grunde, welche Saint-Preux anführt um seinen Entschluß zu recht

fertigen, und räth ihm, die Ruhe der Seele in der Aufregung eines thätigen Lebens zu suchen. Samt Preux

unterwirft sich mit Resignation dem Willen seines Freundes und nimmt Dienste als Ingenieur auf einem

englischen Schiffe, welches mit vier andern eine Reise um die Welt machen soll. In einem zärtlichen Briefe

an Madame d'Orbe nimmt er Abschied von ihr und ihrer Freundin. So weit die ersten drei Theile. Die

drei übrigen enthalten nur wenig Handlung, desto mehr Reflexionen, (Gedanken Rousseau's, die er den schrei

bcnden Personen eingicbt), Beschreibungen, Abhandlungen über verschiedene Gegenstände n. s. w. ^) J,i iv, i

Doch findet er, daß die Wappenkunde vernachlässigt worden ist!
°') So sagt er (III, 1l) n. a.: „Usspsots? Is oboix äs Iniig st votrs bonnsnr ost an silrsts; oar rnon ecvnr

vons lronors mal^rs vos ontraZes et, mal--!-» tos maximss Aotbigues, l'allianve ä'un bonneto komme wen äeskonoreia
jsmsis un sutre".

Ein ähnliches Motiv ist mntat. runtanä, in einer schönen Scene in Naore's llaraäiss anä tbs ?eri. Die
Peri ist aus ihrem zweiten Ausflugc, um zu Eden's Pforte zu dringen' „tbs xikt tbat is most äear to lleaven", nach
Aegypten gekommen, das gerade von einer entsetzlichen Seuche heimgesucht wird:

(lloss b)' tbs llalcs, sbs bearcl tbs moan
OI one rvbo, at tbis silent bome
Kaä tbitbor stol'n to ciie olons u. s. lv.

°°) Der llcbersichtlichkeit wegen, stelle ich hier sämmtliche Stoffe, die in dem ganzen Roman theils ausführlicher
theils kürzer behandelt werden, zusammen. Uroiniörs llartis: llsttrv 35, ctg Inlis on ellg traitg äs !n jslousie. —
llettrs 46, äs .Inlis. lliffsnenoe movale lies sexes. — llsttrs 4s, ä Inlis. Usllsxions mir In musiqne tüsnsaise et snr
Is musiqus itslienne. — llvttre 57, äs Inlis. Uaisonnement sur le äuel. — llettre 62, äs LIairs ä Inlis. ll-i-
lloxiou» äs blzlorä liläonarä sur In noblesse. Lseonäs ?artie: lllsttrs 14, ä Inlis. ßsusses smities. läve äu
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bittet Madame Wolmar ihre Freundin, die inzwischen ihren Mann verloren hat, zu ihr zu kommen und stets

in ihrem Hanse zu leben. Madame d'Orbe verspricht, der Einladung Folge zu leisten, so bald sie ihre Erb-

sibafts-Angclcgenheiten geordnet hatF') will dereinst ihre Tochter Henriette mit dem ältesten Sohne Juliens,

Marccllin, verhcirathen und srcnt sich ans das Zusammenleben mit ihrer Freundin (IV, 2). IV, 3: Brief

Saint-Prenx's an Madame d'Orbe, in welchem er ihr seine Rückkehr meldet, eine kurze Reisebeschreibung giebt

und mit die Erlaubniß bittet, sie und Julie wiedersehen zu dürfen. IV, 4: Brief des Herrn von Wolmar an

Saint-Preux, eingeschlossen in einen Brief der Madame d'Orbe (IV, 5). Er, Julie und die letztere laden

Saint-Preux ein, sie alle zu besuchen und in Wolmar's Hanse Wohnung zu uchmen. Saint-Preux schildert

seinem Freunde Bomstvn seinen Empfang bei Herrn und Frau von Wolmar, die verschiedenen Gefühle, von

denen sein Herz bewegt wurde, seinen Entschluß, nie seine Pflicht zu verletzen (IV, 6). In IV, 7 spricht Julie

zu ihrer Freundin von dem guten Eindruck, den Saint-Preux auf ihren Mann gemacht. Claire antwortet und

bittet sie, ihr Saint-Preux auf einige Tage zu schicken (IV, 8>. Dann sendet sie Saint-Preux zurück und

erkennt an, daß er gewandte Lebensformen besitze. IV, 9, 10 und l l enthalten eine Beschreibung der weisen

Haushaltung und Bewirthschaftnng ihres Landguts durch Wolmar und seine Frau (Saint-Preux au Mhlord

Edouard). — Wolmar will ans einige Tage verreisen und Julie bittet Claire um Rath, ob sie verlangen soll,

daß er Saint-Preux mit sich nehme (IV, 12). Claire antwortet, daß ihre Freundin den „Philosophen" nur

dort behalten und gegen ihn all' die Vorsichtsmaßregeln nehmen möge, welche ihr einst so nöthig gewesen wären

(IV, 13). Wolmar theilt der Madame d'Orbe mit, daß er Saint-Preux die Erziehung seiner Kinder anver¬

trauen wolle, und ihn deshalb durch seine Abwesenheit ans die Probe stelle (IV, 14). Julie schreibt ihrem

früheren Geliebten: ihr Glück würde vollständig sein, wenn Wolmar ein gläubiger Christ wäre (IV, 15).

Sie klagt in einen: Briefe au ihren Gemahl, daß er ihre Tugend auf eine harte Probe gesetzt habe (IV, 16).

Saint-Preux berichtet an seinen Freund über eine Bootfahrt ans den: Genfer-Sce, die er in Gesellschaft Julie's

gemacht, und auf der sie beinahe verunglückt wären. Mit knapper Noth erreichen sie das Ufer. Julie wird

dann von Saint-Preux nach Meillerie geführt, einen: zwischen unzugänglichen Felsen gelegenen, ganz einsamen

Ort, wo er sich einst unter Eis und Schnee aufgehalten und von ihr geschwärmt hatte. ,O Julie, ruft er

aus, ewige Wonne meines Herzens! Sieh hier die Orte, wo einst der treueste Liebende der Erde für Dich

ton äss oonvsrsstions s Is moäs tleutrusto outre Iss äissours et los uetious. — llettre 18, äs lulle. Orltigue äe
lu lettro (weeeäeute.— 1/öttre 16, ü lulle. 8ou uiuuut rvponä ü lu erltigus äs su äornisro lettro. vü et vomment
it laut stuäisr un pkupls. — Iwttre 17, ü lulle. lZittlsuIiss äe I'stuäs äu monäs. — Iwttrs IN, ü lulle. Netlt äs
lu lrunoliise äe svn uiuuut vis-ü-vis äe» psrisiens. ?ur guells ruison U pisfere I'^ngleteres s Is pesnoe pour /
tuiro vubür sss tulsuts. — lwttro 2l. ü .lulle. Leu uiuuut lul tult >s portrsit äss pselsisnnss. — Iwttre 26, äe
I'uiuunt äe lulle ü iuuäuiue ä'Orbe. llesoriptlo» oritlqus äs I'<Zpers äe Uueis. 1'reisiviue lMrtie: I.ettre 18,
äe lulle ü son uuu. klefutstion «oliäe äss sopblsmes qul tsnäsnt s äiseulpse I'säultees. — lettro 21, äe luiuuut
äe lulle ü mvlorä Ilävuurä. Iluuu)« äe lu via, ll olierelis u sustlksr >e suiviäe. — Uvttre 22. Reziouso. lllxlorä
Iläeuuvä refuts uvse torso Iss rslsons sllsgusss pse l'snisnt äe lulle xoui- sustillor le suieläo. (juutrieiuo
Uuiäio: I.ettre !>, äe inuclunis ä'Erbs u muäuiue äe IVoliuur. Iws tuyous äs 8t. ?roux, gu'elle renvoie k» su oeusiuo,
lul äeuueut uiutiero u eritiguo snr lu politesse msnisess äs ?srls. — löettre 16, äe 8t. Iweux ü luzlorä Läonurä.
t.s ssgs soonomls gui re^uo äuus lu uiuisou äe N. äe IVoliuur rülutiveiueut uux äviusstigues et uux lusrseuuirss, gu'll
äetuille l> son uiui. uiueuo ^tnsisurs retisxlons et obssrvutions critiguos. — lösttrs 11, äe 8t ?reux ü luzlorä
Iläouurä. 1,u ässorixtlou ä'uue sgresbls solituäs, ouvraZs äe lu nuturo (ilutüt c(uo äe I^urt, ou Ur ^ ütmo äe Wol-
uiui- vuut so roerser uvee lours eutuuts, äouue lieu u äss netlsxions sue Is luxs et Is gout Klägers gui re^ueut äuus
Iß juräln äss i'isnss. läee äcs )uväius äe lu Llblus. (liuguieiuv ?urtie: 1-ettro 1, äs ui)lerä liäauui'ä ü 8t. ?reux.
liiere ä'^bsu?it, eiteren äe deuvve. — 1-ettvo 2, äe 8t. ?reux ü ui^lorä Läouurä. ^ Ooltlgue äu luxe äs mugni-
tlsenoe st äs vunlts. lluisous äe lu oliselts i^u'ou äoit uveiv poun le« msnälsnts. ^gaeäs äus ü Is vleillesse. —
I.ettre 3, äe 8t. IN-eux ü iu)Ini'ä Läeuuixl. lloueour äe leeueillemeut äuus une usscuiblvo ä'umis. Läuostlon äss
enfsnts äe !V>r äs äs Vtolmsn. (liitlguo suäivlouse äe Is msnlens äont on elsvs oeälnalsemsnt Iss enlsnts.

8lxieiuo ?uiäie: I.ettrv 5, äe uiuäuiue ä'Ovbo ü uiuäuius äe IVelmur. Osesotsso, goüts et mwues äss lisbitsnts
äe Kensve. — lbettre 6. äe uiuäuiue äe IVoluiur ü 8t. ?reux. Llls oomdst sss msxlmes sue Is pelers et sun Is
libente. — Hettrv 7, äe 8t. ?reux ü,uuäu>us äe IVoliuur. II ästenä son sentlment sun Is psiens st suo Is lidsrte. —
l.etti'L 8, äe uiuäuiug äe IVolmur ü 8t. 16eux. Doueeus äu äesin, st okssms äs I'IIIuslon. — 1,ettre 13, äe luuäuiue
ä4>rbö -> 8t. Iweux. Vivo psintuie äe I'smltle Is >>lus tenäne, et äe lu plus niusi-o äeuleuix

^4 Hierbei denkt man unwillkürlich an die beiden Freundinnen auf Jsle de France (in Bernardin de Saint-
Pierre's nilbergleichlicy schöner Dichtung), die eine, Mutter Paul 'S, die andere, Mutter Virginias.



seufzte. Sich hier die Stätte, wo Dein theures Bild sein ganzes Glück ausmachte und ihm jenes andre

vorbereitete, das er endlich von Dir empfing. Damals sah mau hier nicht diese Früchte, diese Schatten; kein

Grün, keine Blumen bekleideten diese Fluren; der Lauf dieser Bäche beschrieb ihre Abtheilungen nicht; diese

Vögel sangen nicht in den Lüften; der gierige Sperber, der Tod krächzende Rabe, der schreckliche Alpenadler

ließen allein von ihrem Geschrei diese Höhlen wiederhallen; ungeheure Eiszackcn hingen an diesen Felsen;

Schneekränze (cköL kostons cks noigo) waren die einzige Zierde dieser Bäume: Alles athmete hier die Strenge

des Winters und die Schauer des ReifS; nur die Gluten meines Herzens machten nur diesen Ort erträglich,

und ganze Tage vergingen mir hier unter Gedanken an Dich. Sich da den Stein, auf den ich mich setzte,

um in der Ferne den beglückten Ort, wo Dn weiltest, zu betrachten; auf diesem hier ward der Brief ge¬

schrieben, der Dein Herz rührte; diese spitzigen Kiesel waren mein Griffel, mit welchem ich Deinen NamenSzug

eingrub; hier schritt ich über den bceisten Strom, um einen Deiner Briefe aufzufangen, den ein Wirbelwind

entführte; dorthin ging ich um Deinen letzten, den Du mir schriebst, immer wieder zu lesen und tausendmal

zu küssen; sieh hier den Rand, wo ich mit gierigem, finsterm Blicke die Tiefe dieser Abgründe maß; hierher

ging ich, um vor meiner traurigen Abreise Dich, die Sterbende, zu beweinen und zu schwören, Dich nicht zu

überleben. Zu staudhaft geliebtes Mädchen! O Du, für die ich geboren war, muß ich mich mit Dir an

denselben Orten zusammenfinden und sehnsüchtig die Zeit zurückwünschen, welche ich hier unter Seufzen über

Dein Fernsein zubrachte... Ich wollte fortfahren; aber Julie, die, als sie mich nah an den Rand treten sah,

erschrocken war und meine Hand ergriffen hatte, drückte mir diese Hand ohne ein Wort zu sagen, blickte mich

zärtlich an und hielt mühsam einen Seufzer zurück; kehrte dann Plötzlich den Blick ab, zog mich beim Arme

fort und sagte mit bewegter Stimme: „Kommen Sie, Freund, die Luft an diesem Orte ist mir nicht gut".

Ich ging mit ihr von danncn, aber ohne ihr zu antworten, und ich schied für immer von diesem traurigen

Aufenthalt, als wäre ich von Julien selber geschieden." Auf der Rückfahrt kann er nur mit Mühe der Ver¬

suchung widerstehen, sich mit ihr in die Fluten zu stürzen und dort in ihren Armen sein Leben und seine

langen Qualen zu enden. Auch Julie ist heftig bewegt, sie weint, und als er ihr ganz leise sagt: „Ach! ich

sehe, unsre Herzen haben nie aufgehört sich zu verstehen!" — „Es ist wahr", antwortet sie da mit veränderter

Stimme; „aber dies ist das letzte Mal, daß ich in diesem Tone gesprochen." Mit diesem Berichte an Bomston

schließt der 4. Theil.

In dem ersten Briefe des 5. Theiles fordert Bomston seinen Freund aus, nun endlich vernünftig zu werden.

„Sie haben dieses kurze Leben ausgelebt; denken Sie darauf für jenes zu leben, welches dauern soll." Es folgt das

Lob des Genfer Bürgers Abauzit. Saint-Preux antwortet, er habe den Seelenfrieden wiedergefunden, beschreibt

dann das Privatleben Wolmar's und seiner Frau (V, 2) und spricht über die Erziehung ihrer Kinder (V, 3). Von

Mhlord Edouard aufgefordert anzugeben, welcher geheime Kummer Frau v. Wolmar quäle zV, 4), nennt er den

Unglauben Wolmar's als Grund davon (V, 5). Mad. d'Orbe kommt zu Wolmar's mit ihrer Tocbter: Entzücken

und Feste in ihrem Hause sSaint-Prcux an Mhlord Edouard V, 6, ebenso V, 7 worin die Ordnung und Fröhlichkeit

zur Zeit der Weinlese auf der Besitzung Wolmar's geschildert wird). — Saint-Preux reist mit Bomston nach Rom

ab, schreibt nach der ersten Tagereise an Wolmar, um seine Freude kund zu geben, daß er ihm die Erziehung seiner

Kinder zu übertragen gedenkt (V, 8). Er erzählt dann der Madame d'Orbe, daß er Julie im Traume an

dem Sterbebette ihrer Mutter gesehen habe, auf den Knieen, in Thränen zerfließend. „O meine Mutter!"

rief sie aus, in einem Tone, der mir das Herz zerriß, „die, welche Dir das Leben verdankt, nimmt es Dir.

Ach! nimm Deine Wohlthat zurück! ohne Dich ist es für mich nur eine unheilvolle Gabe!" Die Mutter sagt

einige Worte der Beruhigung zu ihr, die sie nicht beenden kann. Als er die Augen zu ihr aufschlagen wollte,

sah er sie nicht mehr. „Ich sah Julie an ihrer Stelle; ich sah, ich erkannte sie, obgleich ihr Gesicht mit einem

Schleier bedeckt war. Ich stoße einen Schrei aus; ich stürze hinzu, um den Schleier wegzunehmen; ich kann

ihn nicht erreichen; ich streckte die Arme aus, ich quälte mich ab und berührte Nichts. „Freund, beruhige Dich,"

sagte sie zu mir mit schwacher Stimme: „Der furchtbare Schleier bedeckt mich, keine Hand kann ihn wegnehmen!"

Bei diesem Worte mühe ich mich ab und mache eine neue Anstrengung; diese Anstrengung erweckt mich; ich



finde mich in meinem Bett, entkräftet von Ermattung und in Schweiß und Thränen gebadet." Dieselbe Er¬

scheinung hat er dann noch zwei Mal in derselben Nacht. Er glaubt, daß Julie nicht mehr lebt, und, um

seine Bcsorgniß zu zerstreuen, kehrt Bomston mit ihm nach Clarens zurück; er nähert sich dem Garten und

hört von einem Versteck ans die Freundinnen sprechen, ohne ihre Worte verstehen zu können. Uebcrzengt, daß

Julie sich wohl befindet, reist er mit Bomston wieder ab, ohne sich zu zeigen. Clara macht ihm Vorwürfe,

daß er sich ihnen nicht gezeigt habe, und sagt, daß auch sie der Traum Saint-Preux's beunruhige (V, U)>. —

Wolmar dagegen faßt die ganze Sache scherzhaft auf, indem er an Saint-Preux schreibt: für einen System-

Freund (uu Innnnm ü ^Steines) komme es auf einen Traum mehr oder weniger nicht an; man träume von

dem, woran man Abends vorher gedacht habe n. s. w. (V, 11). Saint-Preux berichtet in seinem Antworts-

Schreiben an Wolmar über Liebcshändel des Mylord Edouard in Rom, ans die wir hier nicht näher eingehen,

weil sie mit dem Inhalt des eigentlichen Romans nicht in Verbindung stehen (V, 12). Madame Wolmar

glaubt die innere Zuneign»,g ihrer Freundin Clara zu Saint-Preux entdeckt zu haben und räth ihr, ihn zum

Manne zu nehmen.

Der Schluß des fünften Theils (V., 14) bringt einen niedlichen Brief der kleinen Henriette an

ihre Mutter, der beweist, wie vorzüglich es Rousseau verstand, sich in die Anschauungsweise eines Kindes zu

versetzen. Das konnte eben nur ein so gemüthvoller Plann wie er.

Mit dem sechstel» Theile eilt der Roman seinem traurigen Schlüsse entgegen.

In dem ersten Briefe dieses Theiles benachrichtigt Clara ihre Freundin, sie wäre glücklich in Lausanne

angelangt, »nid bittet sie, auch dorthin zu kommen, um die Hochzeit ihres (Clara's) Bruders mitzufeieru; giebt

ihr dann in einem zweiten Briefe ihren Entschluß kund, fernerhin Wittwe zu bleibe»». In VI, 3 nimint

Mylord Edouard die Einladung Wolmar'ö an, nach Clarens zu kommen und dort sich häuslich niederzulassen;

zugleich spendet er der klugen Handlungsweise Saint-Preux's in seiner Angelegenheit Lob. — Wiederholte Ein¬

ladung Wolmar'ö an Mylord Edouard und Saint-Preux, das Glück seines Hauses mit ihn» zu theilen (VI,

4). — Frau von Orbe schildert der Frau von Wolmar den Charakter, Geschniack und die Sitten der Bewohner

von Genf (VI, 5). Julie schreibt an Saint-Preux, um ihn» ihre Pläne hinsichtlich einer Verbindung zwischen

ihm und der Frau v. Orbe mitzutheilen, und bekämpft seine Grundsätze über das Gebet und über die Freiheit
(VI, 6). Saint-Preux antwortet: „O Julie! es giebt ewige Eindrücke, welche nicht Zeit, nicht Mühe ver¬
wischen. Die Wunde heilt, aber die Narbe bleibt; und diese Narbe ist ein geachtetes Siegel, welches das Herz

gegen einen neuen Angriff verwahrt. Rein, Julie, nein, achtungswürdige Frau, nie werden Sie einen Andern

in inir sehen, als den Freund Ihrer Person, und den Liebhaber Ihrer Tugenden; aber unsre Liebe, unsre erste

und einzige Liebe wird nie aus meinem Herzen weichen. Die Bliithe meiner Jahre wird in meinem Gedächtniß

nicht welken. Müßt' ich Jahrhunderte leben, die siißc Zeit meiner Jugend kann für mich nicht wieder erstehen,

»»och aus »neiuer Erinnerung schwinden. Mögen wir immerhin nicht mehr dieselben sein — ich kann nicht

vergessen, was wir gewesen". Im klebrigen vertheidigt er seine Ansichten über das Gebet und die Freiheit. ^

Julie hofft in ihren» Antworts-Schreiben, es werde ihr noch gelinge»», Saint-Preux und Clara zu einem glück¬

lichen Paare zu macheu. Sie spricht danu davon, daß ihres Mannes Ungläubigkeit sie nicht eben sehr be¬

unruhige. „Worin kann »nein Alaun vor Gott schuldig sein? Wendet er die Augen von ihm ab? Gott

selbst hat sein Antlitz verhüllet. Er flicht nicht die Wahrheit, die Wahrheit flicht ihn. Der Stolz leitet

ihn nicht; er »vill Niemanden irre führen; er ist froh darüber, daß man nicht so denkt »vie er. Er liebt unsre

Ansichten, er möchte sie haben, er kann nicht. Unsre Hoffnung, unsre Tröstungen, Alles entgeht ihn». Er

thut das Gute, ohne Belohnung zu erwarten; er ist tugendhafter, nneigennütziger als wir. Ach! er ist zu

beklagen; aber wofür sollte er bestraft werden? (Vorhin hatte sie gesagt: Steht es bei uns zu glauben, oder

nicht zu glauben?) Nein, nein! Güte, Geradheit, edle Sitten, Nechtschaffenheit, Tugend — das ist's, was
der Himmel fordert und belohnt, das ist die wahre Verehrung, welche Gott von uns will, und die er
von Wolmar jeden Tag scines Lebens empfängt. Wenn Gott den Glauben nach den Werken beurtheilt, so

heißt an ihn glauben: ein guter Mensch sein. Der wahre Christ ist der Gerechte, die wahren Ungläubigen



sind die Bösen'. Und weiter unten sagt sie, sie habe beschlossen mit ihrem Manne kein einziges Wort über

Religion zu sprechen, außer wenn es sich darum handelt, ihm Rechenschaft von der ihrigen zu geben. .Nicht

als ob mich die Vorstellung der göttlichen Duldung gleichgültig gemacht hatte in Bezug darauf, daß er der¬

selben bedarf. Ich gestehe Ihnen vielmehr, daß ich, wiewohl über sein künftiges Loos beruhigt, dennoch meinen

Eifer für seine Bekehrung nicht vermindert fühle. Ich möchte ihn, und koste es mein Blut, einmal überzeugt

sehen — wenn nicht für sein Glück in einer andern Welt, so doch für sein Glück in dieser. Denn wie vieler

Lieblichkeiten des Lebens ist er nicht beraubt? Welches Gefühl kann ihn in seinen Kümmernissen trösten?

Welcher Zuschauer winkt den guten Thaten Beifall, die er im Stillen vollbringt? Welche Stimme kann im

Innern seiner Seele sprechen? Welchen Preis für seine Tugend kann er erwarten? Wie muß er den Tod

betrachten? Nein, ich hoffe, er wird ihn nicht in diesem schrecklichen Zustande erwarten. Ein Mittel bleibt

mir, ihn aus demselben herauszuziehen, und ihm widme ich den Nest meines Lebens. Nicht überzeugt, nein,
flcn'lhrt soll er werden; ein Beispiel soll ihm gezeigt werden, das ihn fortzieht und ihm die Religion so
liebenswürdig darstellt, daß er ihr nicht widerstehen kann. Ach! mein Freund, welches Argument gegen einen

Ungläubigen ist nicht das Loben des wahren Christen? Glauben Sie, daß irgend ein Gemüth diese Probe

besteht? Dies ist von nun an die Aufgabe, welche ich mir auferlege; helfen Sie Alle mir sie zu lösen.

Wolmar ist kalt, aber er ist nicht gefühllos. Welch ein Bild können wir seinem Herzen vorhalten, wenn seine

Freunde, seine Kinder, sein Weib sich vereinigen, ihn zu belehren, indem sie ihn erbauen! wenn sie, ohne ihm

Gott in ihren Reden zu predigen, ihn in den Thaten ihm zeigen, welche er eingicbt, in den Tugenden, deren

Urheber er ist, in der Wonne, die man darin findet, ihm zu gefallen! wenn er das Bild des HiminclS in
seinen! Haust glänzen sehen wird! wenn er hundertmal des Tages gezwungen sein wird sich zu sagen: Nein,
der Mensch ist nicht so aus sich selber, etwas Uebcrmenschliches waltet hier.

Finden Sie Lust an diesem Unternehmen, fühlen Sie sich würdig, bei demselben mitzuwirken, so kommen

Sie, lassen Sie uns unsere Tage zusammen verbringen und uns nicht verlassen bis zum Tode u. s. w.' Schließlich

sagt sie, daß sie nach einer Mittheilung Bomston's, diesen und Saint-Prcnx Ende nächsten Monats erwarte;

Clara habe des Letzteren Wohnung in liebevoller Sorgfalt verziert Morgen würde eine Partie nach dem

Schlosse Chillon unternommen werden, die sie anfangs alle zusammen (d. h. also mit Saint-Preux und Bomslon)

hätten machen wollen. Da Saint-Preux nicht dabei wäre, würde dieselbe ihr, selbst wenn sie Vergnügen dabei

hätte, wenig werth sein. „Der Herr Amtmann hat uns nebst meinen Kindern eingeladen, was mir keine

Entschuldigung ließ; aber ich wcifz nicht, warum ich schon zurück sein möchte." In diesen letzten Worten

liegt eine Vorahnung, daß ihr irgend etwas Unheilvolles begegnen werde, lind in der That enthält der neunte

Brief, den Fanchon Anet an Saint-Prenx geschrieben hab, die traurige Nachricht, daß Julie sich in's Wasser

gestürzt habe, um ihren Sohn, der von dem Damm, auf dem sie längs des Genfer-Sees spazieren gegangen

wären, hineingeglitten war, zu retten; es hätte längere Zeit gedauert, bevor man beide hätte retten können, da

weder Leute noch ein Boot zur Hand gewesen wären. Madame Wolmar wäre dann längere Zeit ohne

Bewußtsein geblieben und befände sich augenblicklich recht schlecht. Der folgende Brief an Saint-Preux, (VI. 10)

von Clara angefangen, von Herrn von Wolmar beendet, enthält nur die wenigen Worte: „Es ist geschehen.

Unbesonnener, unglücklicher Mann, unglückseliger Träumer! Nie wirst Du sie wiedersehen . . . der Schleier . . .

Julie ist nicht . . . Sie hat Ihnen geschrieben. Erwarten Sie ihren Brief: ehren Sie ihren letzten Willen.

Es bleiben Ihnen noch große Pflichten auf Erden zu erfüllen übrig." In seinem nächsten Briefe an Saint-

Preux (VI., 11) giebt er dann einen ausführlichen Bericht über die Krankheit seiner Frau, ihre letzten Unter¬

redungen mit ihm und einem Geistlichen und setzt hinzu, daß sie in den Armen ihrer verzweifelnden Freundin

den Geist aufgegeben habe. Man habe fälschlich geglaubt, sie sei wieder zum Leben erwacht. — Er berichtet

ferner, in welcher Beziehung der Traum Samt - Preux's in Erfüllung gegangen sei. — Er legt in diesen Brief

Nach Rousseau's eigener Angabe hat er der sterbenden Julie dieselben Worte in den Mund gelegt, die in dein
Glaubensbekenntnis) des savoyischen Vikars stehen.



die letzten Zeilen Juliens an Saint-Prenp ein (VI,, 12). Julie sagt ihm darin, daß sie nie aufgehört habe,

ihn zu lieben: „Ja, vergeblich wollte ich daS erste Gefühl ersticken, mit dem mein Leben erst anfing; es drängte

sich zusammen in den Mittelpunkt meines Herzens. Es erwacht dort in dem Augenblick, wo es nicht mehr zu

fürchten ist; es hält mich aufrecht, wenn meine Kräfte mich verlassen; es belebt mich, wenn ich im Sterben

liege. Mein Freund, ich thue dieses Gcständniß ohne Scham; unwillkürlich war dieses wider meinen Willen

mir gebliebene Gefühl . . . Alles, was von meinem Willen abhängt, war für meine Pflicht. Wenn das Herz,

das nicht von ihm abhängt, für Sie war, so war das meine Marter, nicht mein Verbrechen . . . Nach so viel

Opfern rechne ich das, welches ich noch zu bringen habe, für wenig; cS heißt eben nur noch einmal sterben.

Ich ahne Ihre Schmerzen; ich fühle sie; Sie bleiben zu beklagen, ich weiß es nur zu gut, und das Gefühl

Ihrer Trübsal ist der größte Schmerz, welchen ich mit mir nehme; aber sehen Sie auch, welche Tröstungen

ich Ihnen zurücklasse! Wie manche Sorgen, gegen die zu erfüllen, welche Ihnen theuer war, machen es Ihnen

zur Pflicht, sich für sie zu erhalten. Sie können ihr noch in den? besten Theile ihrer selbst dienen. Sie

verlieren von Julien nichts, als was Sie längst verloren hatten. Ihr Bestes bleibt Ihnen. Kommen Sie,

sich niit ihrer Familie zu vereinen. Ihr Herz wohne mitten unter Euch! Alles waS sie liebte, versammle sich

nn? sie, um ihr ein neues Seii? zu geben. Eure Sorgen, Eure Freuden, Eure Freundschaft — alles wird ihr

Werk sein. Der Knoten Eurer Verbindung, von ihr geschlungen, wird sie in's Leben zurückrufen; nur mit dem

letzten von Euch werde ich sterben." Sie legt ihm dann nochmals an's Herz, Clara zur Gattin zu nehmen.

„Jeder von Euch steht ans dem Punkte, die Hälfte seines Lebens zu verlieren — vereinigt Euch, die andere zu

bewahren; dies ist das einzige Mittel, welches Euch Beiden bleibt, mich zu überleben, indem Ihr meiner Familie

und meinen Kindern dient .... Ihre Einwürfe gegen diese Verbindung werden jetzt neue Gründe, sie zu

schließen. Wie könnt Ihr je von mir reden, ohne gemeinsame Rührung? Nein, Clara und Julie werden so

innig verschmolzen sein, daß es Ihrem Herzen nicht mehr möglich sein wird, sie zu trennen ... In Bezug auf

Wolmar sagt sie: „Sein Sie Christ, um ihn zu vermögen, es zu werden." . . . Sie übergiebt ihm dann die

Erziehung ihrer Kinder mit den Worten: „Machen Sie keine Gelehrten ans ihnen, machen Sie aus ihnen

IvnlMätiftc und gerechte Menschen!' Sie schließt ihren Brief, indem sie sagt: „Leb' wohl! leb' wohl, mein

süßer Freund . . . Ach! ich höre auf zu leben, wie ich anfing. Ich sage mehr vielleicht, als ich sollte, in diesem

Augenblick, wo das Herz nichts mehr verhehlt . . . doch! warum sollt' ich fürchten auszusprechen Alles, was ich

fühle. Nicht ich bin es mehr, die mit Dir redet; schon bin ich in den Armen des Todes Aber meine

Seele — könnte sie ohne Dich sein? ohne Dich, welche Seligkeit könnte ich kosten? Nein, ich verlasse Dich

nicht, ich geh' und warte Dein. Die Tugend, die uns ans Erden trennte, würd uns vereinigen in der himm¬

lischen Wohnung. Ich sterbe in dieser süßen Erwartung: nur zu glücklich, daß ich um den Preis meines Lebens

das Recht erkaufe, Dich schuldlos zu lieben und es Dir noch einmal sagen zu dürfen!"

Den Beschluß des ganzen Werkes^) macht ein Brief Clara's an Saint-Prcnx. Dieser Brief athmet

ii? unvergleichlich schöner und ergreifender Weise den Schmerz der liebenden Freundin, für welche die Welt nichts

mehr hat, seitdem ihr der Tod diejenige entrissen, für die sie nur lebte und webte. — Ans dem Anfang desselben

müssen wir entnehmen, daß Saint-Preux in Folge der Trauernachricht schwer erkrankt ist. ,Jch vernehme, Sie

fangen an, sich so weit zu erholen, daß wir hoffen dürfen, Sie bald hier zu sehen. Sie müssen, mein Freund,

Ihrer Schwachheit eine Anslrcngnng zumuthen, Sie müssen suchen, das Gebirge zu übersteigen, bevor der Winter

es Ihnen vollends verschließt. Sie werden in diesen? Lande die Luft finden, die Ihnen wohl bekommt; Sie

werden nur Schinerz und Traurigkeit erblicken, und vielleicht wird die allgemeine Betrübniß der Ihrigen eine

Erleichterung sein. Die meinige bedarf Ihrer, um sich zu ergießen. Ich allein kann nicht weinen, nicht reden,

mich nicht verständlich machen. Wolmar versteht mich und antwortet mir nicht. Der Schinerz eines unglück¬

lichen Vaters coneentrirt sich ii? ihm selbst; er denkt sich keinen grausameren, als diesen, kann ihn nicht sehen,

Vvn dem Anhang: ,,I.vs smour8 rlv ^lwuaeci öomston" nehmen wie hier Abstand, da ce mit dem
eigentlichen Rvman Julie in keiner iuneeu Verbindung steht.



nicht fühlen; für Greise giebt es keinen Herzenserguß mehr. Meine Kinder rühren mich und empfinden selbst

keine Rührung. Ich bin allein mitten unter den Menschen; ein düsteres Schweigen herrscht um mich. In

meiner dumpfen Niedergeschlagenheit habe ich keinen Verkehr mit irgend jemand; ich habe eben nur Kraft und

Leben genug, die Schauer des Todes zu fühlen. O kommen Sie, Sie, der meinen Verlust theilet, kommen

Sie meine Schmerzen zu theilen; kommen Sie, mein Herz mit Ihren Wehgefühlen zu nähren, es mit Ihren

Thränen zu benetzen! Dies ist der einzige Trost, den ich erwarten kann, die einzige Freude, die mir noch zu

kosten übrig bleibt". Sie gesteht dann, daß sie Liebe für ihn empfunden hat, vielleicht noch empfindet, daß aber

ein Mann, der von Julie von Stange geliebt wurde und sich entschließen könne, eine Andere zu heirathen, in

ihren Augen ein Unwürdiger und Verworfener sei, den zum Freunde zu haben, sie sich zur Unchre rechnen

würde; ihr selbst dürfe Niemand mehr von Liebe sprechen. Sie erinnert dann Saint-Preux an die Sorgen,

die seiner warten, die Pflichten, die ihm auferlegt seien, an diejenige, der er diese Pflichten gelobt habe. Darunter

zuerst die Sorge für die Kinder Juliens, da ihr Bater sich allmälig verzehre, ihr Gatte sich abhärme und

beunruhige; er könne Julie nicht vernichtet glauben; sein Herz lehne sich gegen seine Vernunft auf. ,Er spricht

von ihr, er spricht zu ihr und seufzet. Schon sehe ich die Wünsche, welche sie (Julie) so oft that, in Erfüllung

gehen, und Ihre Sache ist es, das große Werk zu vollenden. Welche Beweggründe, um Sie Beide hierher zu

ziehen. Es ist des edlen Eduard gar sehr würdig, daß unser Unglück keine Abänderung seines Entschlusses

(zu uns zu kommen) bei ihm bewirkt hat.

Kommt denn, theure, ehrwürdige Freunde, kommt Euch mit allen: vereinigen, was von ihr übrig.

Wir wollen versammeln Alles, was ihr theuer war. Ihr Geist möge uns beleben, ihr Herz alle die unsern

verbinden; unter ihren Augen wollen wir fortan leben. Es thut mir wohl zu glauben, daß diese Seele, noch

liebend und fühlend, aus der Stätte, die sie bewohnt, aus der Heimath des ewigen Friedens, gerne unter uns

zurückkehrt, ihre Freunde voll des Andenkens an sie findet, hört, wie sie von ihnen geehrt würd, wahrnimmt,

wie sie ihr Grab umfassen und seufzen, wenn sie ihren Namen aussprechen. Nein, sie hat diese Orte nicht

verlassen, welche sie uns so reizend machte; sie sind noch ganz erfüllt von ihr. Ich sehe sie auf jedem Gegen¬

stande, ich merke sie bei jedem Schritte; jeden Augenblick des Tages höre ich die Laute ihrer Stimme. Hier

hat sie gelebt; hier ruht ihre Asche .... die Hälfte ihrer Asche. Zweimal die Woche, wenn ich zur Kirche

gehe, . . . erblicke ich . . . erblicke ich die traurige, ehrwürdige Stätte . . . Schönheit, sie ist dein letzes Asyl!

Vertrauen, Freundschaft, Tugenden, Freuden, fröhliche Spiele — Alles hat die Erde verschlungen .... Ich

fühle mich hingezogen ... ich nahe schaudernd ... ich fürchte die heilige Erde zu betreten ... ich glaube

sie unter meinen Füßen zittern und beben zu fühlen ... ich höre eine klagende Stimme lispeln! . . . Elara!

o meine Clara! wo bist Du? Was machst Du fern von Deiner Freundin? . . . Ihr Sarg enthält sie nicht

ganz ... er wartet des Restes seiner Beute! — er wird nicht lange warten." Mit diesen rührenden Klage¬

worten der treusten Freundin schließt der ganze Roman.

Es bleibt uns nun noch übrig, die Haupt-Charaktere desselben näher in's Auge zu fassen. Im Allgemeinen

hat sich Rousseau in Bezug auf sie nach dem oben (Seite 11 —16) gegebenen Entwurf gerichtet. Julie besitzt

Schönheit, Verstand, Anmuth, ganz besonders aber ein frommes Gemüth, die Gabe zu lieben und Wohlwollen. So

gewinnt sie die Herzen Aller, die sich ihr nähern.^) Clara ist durch Verwandtschaft, gleiches Alter und eine voll¬

kommene Uebereinstimmung der Neigungen '") und Gemüthsarten bei entgegengesetztem Temperament von Jugend auf

Vergl. u. A. den S. Brief des zweiten Theils. — M. Eymar in seinem, Licht und «chnttcn richtig abwägenden
„Uxumen äs In uouvsllo Lslows äs 1. 1. Rousseau", begründet ausführlich, das? wir in der zweiten Hälfte des Romans
in Julie das Vorbild einer tüchtigen Leiterin ihres Hauswesens, einer vortrefflichen Mutter und frommen Gattin dar'
gestellt finden.

"st UonArnntr eran AlalbsrAbr,
Na p!ü vongiunt! ! ouori:
Uoukorms era l'ebats

Na '! pensier p!ü oonforme — (1'ass. ^.nnirts.)

citirt Clara in ihrer Antwort auf einen Brief Julie's (II., 6.)



mit ihr verbunden, Sie gesteht selbst, daß eine fast einzige Zuneigung ihr Herz erfüllt, und alle andern

Gefühle so ganz absvrbirt, daß sie wie vernichtet sind, daß eine unbezwingliche holde Gewohnheit sie an Julie

fesselt, daß sie nur diese vollkommen liebt. Daher würde sie keinen Augenblick zaudern, ihrer Freundin zu

folgen, wohin sie auch geht,

lieber Saint-Preux haben wir Alles gesagt, wenn wir angeben, daß er in einigen Zügen seines

Charakters an Nonsscau selbst (vergl. oben Seite 13 je m'icwntikmjL u. s. w.) und in anderen an Werther

erinnert. Wir kommen weiter unten auf ihn zurück.

Mylord Edouard Bomston^) und Wolmar sind männliche, brave, verständige, ernste und dabei gefühl¬

volle und leutselige Persönlichkeiten.

Der Baron d'k^tange besitzt einen unüberwindlichen Stolz auf seine Ahnen und ans seine eigene adlige

Person, ist also voll von Vorurthcilcn. Leicht aufbrausend, läßt er sich zuweilen zu harter Behandlung von

Frau und Tochter hinreißen. Nachdem Julie Frau von Wolmar geworden ist, wird er der Freund Saint-

Prcnx's, den er „als Bürgerlichen" verachtete, so lange er ihr Geliebter war. Die Baronin ist eine treffliche

Gattin und zärtliche Mutter; eingeschüchtert durch ihres Mannes herrisches und heftiges Wesen wagt sie es

nicht, ihren Wunsch, Julie mit Saint-Preux zu vereinigen, durchzusetzen.^)

In welcher Beziehung steht nun die alte Heloise zu der neuen?°Z

Arndt^) behauptet zwar: Er (Rousseau) gab diesem Werk den Titel: .die neue Heloise' — obgleich,

dir Trcnmmg der Liebenden abgerechnet, in ihm nichts an das Verhältniß und Geschick AbälardS und

Hcloisen 's erinnert" - - doch ist dies nicht richtig. Das Verhältniß Saiut-Preux's zu Julie, verglichen mit

dem Abälard's zu Heloise, bietet manches Aehnlichc dar. Ich habe deshalb die Geschichte Abälard's und

Heloiscns ziemlich ausführlich erzählt, damit jeder Leser in der Beziehung sich selbst ein Urtheil bilden kann.

Ich fasse die ähnlichen Punkte kurz zusammen: Abälard wird auS dem Lehrer der Heloise, ihr Geliebter —

ebenso Saiut-Prenx der seiner Schülerin Julie; in beiden Fällen Verführung mit Einwilligung der Geliebten;

dann Trennung — Briefe . Die alte Heloise wird im Kloster tugendhaft und fromm, die neue in der Ehe

mit Wolmar. Außerdem werden uns beide Mädchen als geistig begabte, gelehrte Wesen geschildert. Ich sollte

meinen, das sind Aehulichkeiten genug, um zu dem Schluß zu berechtigen, daß Rousseau seine neue Heloise

einigermaßen der alten nachgebildet hat. Und wenn, wie Herder so schön hervorgehoben hat, die alte Heloise

in ihrem Charakter drei schwere Probleme aufgelöset oder vielmehr drei Vollkommenheiten, vielleicht im feinsten

Lichtpunkte gezeigt hat: weibliche Liebe, weibliche Stärke, weibliche Hoheit, so kommt die neue Heloise, besonders

nach ihrer Verheirathung mit Wolmar, in diesen drei Vollkommenheiten der alten nahe: aus Pflichtgefühl gegen

ihren Vater drängt sie ihre Leidenschaft zu Saint-Preux gewaltsam zurück — hört jedoch bis zu ihrem letzten

Rousseau sagt von ihm iu deu Coufcssious (vcrgl. oben Seite 14) „tousours passionne par saAgsso, tonsonrs
rsisonnant ssns rsison" — doch zeigt er sich im Romau stets klug uud verständig.

°l>) Sie spricht es aus, das; die Verbindung statt haben könnte, wenn es von ihr abhinge (Theil III., Brief 4.)

°>) Wir erfahren in dem Roman Ronsscan's, daß Julie die Briefe Heloisens an Abälard gelesen habe. Saint-
Preux schreibt an sie (?artie 1.. lettre 24): Hnanä las Isttros ä'Huloiso et ä'^belarä tomberent entre vos mains, vons
savW oo gas ss vons äis äs eotto lootnrs et <1o la eonäuits ein tbeoloAlsn. I'ai tonsonrs plaint Ilölorss; eile avait an
ewur täit ponr aimsr: mais Lchslarcl ns ma samais paru gn'un miserable cli^ns äs sau sort, et eonnaissant anssi xsn
l'amonr gns la vertu, ^pres I'svoir fuge fauärs-t-it que ss I'imits? Itkalbeur ä quioonque preoke une morste qu'll
ns veut pas prstiquer! (lölui gnaveuxle sa Passion susgn 'ä ee poillt VN est bisutot xuni par eile, et perä le xont
äos sentiments auxgnsls il a saeritls sou lronneur. 1,'amour est prlve cls son plus ^ranä eirarme guanä I'bonnvtst«
I'abanäonno; ponr e» sentir tont le prix, il taut gne ls eceur s'^ oomplaise, et gn'il nous elsvs en ölsvant I'obsvt aime.
Uts^ l'iäöo äs la psrkeotiou, vous vts? I'entlrousiasme; 5ts^ I'estims, et l'amonr n'sst plus rion. (lomment uns lamme
pourrait-sllo bonorer an Irommo gni so llssbonors? (lommsnt pourra-t-il aäorer Ini-weme eollo gni n'a pas eraint cls
s'abauäonner ä an vil sorrnpteurV -linsi bisntöt ils se mepriseront mutusllomsnt; l'amonr ns ssra plus ponr enx gn'nn
lmnteux oammsreo: ils auront peräu I'bonnsur, et n'auront point tronvs la Mieitö." Damals waren die beiden Liebenden
noch unschuldig, und saint-Preux konnte mit stolzer Verachtung ans den armen Abälard herabblicken. Später änderte sich
die Sache, und Rousseau selbst macht zu Isttre 7, Partie VI. die Bemerkung: dlotre Zalant pbilvsoplre, apres avoir
imite la oonäuite ll'/tbelsrä, semblo su vouloir prenäre anssi la äoctrine.

°«) Geschichte der französischen Nativnallitcratnr bis zu der Revolution II., S. 353.



Athemzuge nicht auf, ihn zu lieben —- und zeigt darin weibliche Liebe und weibliche Stärke in der Resignation

in hohem Grade; sodann weibliche Hoheit in ihrem tugendhaften, menschenfreundlichen, die Herzen all' derer,

die sie kennen lernen, gewinnenden Wesen,

Wir fragen nnS jetzt: hatte Rousseau außer der alten Heloise noch ein anderes Vorbild, dem er nach¬

zuahmen suchte, und in wie weit hat er ihm nachgeahmt? Villemain (Cours eis Inkkerature Nruu^aise,

Tableau äe In Intteinture an XVIII, Liecle, II. p. 312) und nach ihm andere Literarhistoriker'-"st haben

ausführlich über den Einfluß, welchen im achtzehnten Jahrhundert Frankreich auf England, und dann wieder

England auf Frankreich ausgeübt hat, gesprochen. Wir müssen uns hier auf einige kurze Andeutungen beschränken.

Während Voltaire in seinen l.eitrk8 pbilosopbigues die philosophische Verwegenheit der Engländer nachgeahmt,

bemühen sich diese in den Jahren 1720, 1730 die Regelmäßigkeit des französischen Theaters zu reprodueiren;

sie ahmen Moliere, Racine, Corneille und Voltaire nach. So schreibt z. B. Thomson seine Tragödie Härvarä

und IReonors. ^) Dagegen bleiben seine Leasous und Aoung's Xigbt Ibougbls nicht ohne Einfluß auf den

französischen Geschmack. Datritt in England durch Rlchardsou ans: 1'imagination jointe a In morale, äans

uns prose üloguente. — Während die Werke von Collins, Tindal, Bolingbroke die strengen Gesetze der

Religion und Moral verachtet hatten, während rein philosophische Werke dort einen plumpen und wenig philo-

sophischcn Sensualismus zur Schau tragen, findet sich bei Nichardson eine Rückkehr zu den strengen Ideen der

Moral. Er schreibt „Pamela", „Grandison" und „Clarissa" und wetteifert mit dem größten Britten^) j,i per

Charakterzeichnnng. Er hat, nach Villenmiu 's Meinung. Rousseau inspirirt. Daß letzterer den berühmten

Nichardson und seine Werke kannte, crgiebt sich aus folgender Stelle seiner neuen Heloise (III., Br. 18); Julie

schreibt an ihren Freund: II v a six mm ä peu pres gue je vous vis pour In Premiers kois: vous etie/

jeuue, dien kait, aimable: ä'untres jeunes gens m'out paru plus beaux et inieux kaits gue vons;

aucun ne m'a äoune In moinäre ümotion, st mon cveur fut u vous lik8 la Premiers vus. Und hierzu

bemerkt Rousseau: ,,KkIr. küebaräson se mogue beaueoup cle ces attaebements näs äe In Premiere vue,

et konäüs sur des conkormites iuäelinissables. C'est kort dien knit äs s'en inoguer; innis comine il

wen existe pourtnnt gus trop äs eette espees, nn lieu äe s'amuser a les nier, ne kernit-on pas mienx

äe uous apprenäre a les vainere?"

Hat nun Nichardson in seiner .Elarissa" Charaktere durchgeführt, denen wir in Rousseau's Julie

wieder begegnen? Schlosser >°°) sagt: „Man behauptete zwar damals allgemein, es (das Werk Rousseau's, die

neue Heloise) sei eine Nachahmung von Richardson'S Clarissa, das gilt aber höchstens vom Roman in dein
Buche oder vom Liebesabenteuer,und dieses ist unstreitig ^das Schlechteste darin, die Hauptsache ist das
Gemälde der Art Empfindung und Leidenschaft, die Rousseau aus Erfahrung kannte.' Jedoch wird jedem

Leser klar werden, daß das Liebesabenteuer in Richardson'S Clarissa und Rousseau'S Julie nicht die entfernteste

Aehnlichkeit mit einander hat, wenn ich hier den kurzgefaßten Inhalt der ersteren folgen lasse:

Clarissa Harlowe,'">) die Heldin des Romans, ist die Tochter eines reichen Englischen Grundbesitzers,

der, von Natur zwar gutmüthigen Charakters, in Folge einer anhaltenden Krankheit, der Gicht, „verbissen"

Hettncr, Julian Schmidt,Demogeot.
"st „V'imitation etranAsre, 1'imitation servile äe la Trance, et l'asesnäant cl'nno iinperisnse bierarelrie sociale,

teile« etaient lös oansss gui, äans IXn^letsrre äe eette exogne, restreig'naient l'ettort äu Aviüe." (Villemain).

"st Villemain und Hcttner nennen ihn den Shakespeare in Prosa. Der erstere sagt über die Clarissa: nous clirons
nos Impression« «ur ee livre gni a si vivement tonelre lv äsrnier sisele, gut est eertainement trop oublie ausoarä'bui
et gut renterme äes beaute« iinraortelle«, st snrtont uns pnissaucs cle uaturvl, äe patlretigne, guo rien psut-etre iva
surpasse clans la litterature an-^laisg (l. e. pa»'. 313). Weiter oben nennt er sie uns brillante, uns tonelrante invention.

"") ,,1'ai elroisi Ikiebaräson, eonune inspirsteur (ie Uoussesu, et eomme Premier moäele än patlretigno lamilier,
exa^sre par Diävrot." (Villemain I. o. p. 361, vinAt-bnitieme lspon.)

'»st Geschichte des Achtzehnten Jahrhunderts und des Neunzehnten, 2. Band, S. 457.
'"st ,,1'bo llistorz' ob Clarissa Narlorvo in a seriös ob Vetters bz' L. Iticliaräson" erschien tilg und nnifaßt

8 starke Oktavbände.



und grämlich geworden ist. Ihre Mutter wird geschildert als eiue Frau von guter Herkunft, klarem Verstände
nud großer Herzensgute, „die ihre innere Zufriedenheit gern zum Opfer bringt, um den äußeren Frieden in
der Familie aufrecht zu erhalten". Da Clarissa ein Muster reiner und edler Weiblichkeit,Anmuth, Klugheit
und Frömmigkeit ist, so besitzt sie die Liebe und Bewunderung nicht nur ihrer Verwandten, sondern auch aller
derer, die sie kennen.

Nach dem Tode ihres Großvaters jedoch, der „diesem lieben Kinde, welches die Freude seiner alten
Tage gewesen ist und das durch Zärtlichkeitund kindliche Pflege zur Verlängerung seines Lebens beigetragen
hat", ein Landgut vermachte, zieht sie sich den Neid ihrer Geschwister, namentlich ihres Bruders James zu, der
sich durch diese Testameutsklauselbeeinträchtigtglaubt. Als nun Clarissa einen Heirathsautrag von einem
Air. Lovelaee, einem „perkvet Mntloman" mit ansehnlichem Vermögen und gewinnendem Aeußeren, aber
lockeren Sitten, erhält, weiß James, der von dem „dolköM" her einen Groll gegen Lovelaee hat, seine Eltern
zu bestimmen, die Bewerbung desselben zurückzuweisen. Zugleich schlägt er eine Verbindung Clarissa's mit einem
gewissen SolmeS vor, der seine bedeutenden Güter der Familie Harlowe zu verschreiben verspricht und dadurch
den habsüchtigen Bruder für sich cinuiinmt. Jedoch ist dieser Solmes seiner häßlichen Gestalt, sowie seines
rohen, ungebildeten Wesens wegen Clarissa verhaßt. Von ihrer Familie gedrängt,diesen Menschen zu heirathen,
wendet sie ihr Herz mehr Lovelaee zu, mit dem sie, anfangs mit Vvrwissen ihrer Verwandtenin einen Brief¬
wechsel getreten ist, den sie später gegen den Willen derselben fortsetzt. Ihrer vertrautenFreundin, Anna Howe,
die, im Gegensatz zu der mehr ernsten Clarissa, eines lebhaften, zuweilen muthwilligenTemperaments ist,
schreibt sie, daß sie zwar bis dahin keine Liebe für Lovelaee empfinde, ihn jedoch jedenfalls dem von ihren
Verwandtenbegünstigten SotmeS vorziehen würde; ebenso erklärt sie ihren Eltern mit Entschiedenheit, daß sie
niemals den von ihnen vorgeschlagenen Alaun heirathen würde. Der Vater, auf's äußerste durch ihre Weige¬
rung erbittert und durch seinen Sohn, welcher zuletzt die ganze Familie und so auch die leicht zum Nachgeben
geneigte Mutter beherrscht, immer mehr aufgestachelt, droht, wenn Clarissa sich den allgemeinen Wünschen nicht
fügen werde, Gewalt anzuwcndcn. Man hält sie auf ihren: Zimmer wie eiue Gefangene, in der Hoffnung, sie
werde sich zum Gehorsam entschließen; doch bleibt sie fest bei der Erklärung, sie wolle lieber sich lebendig
begraben, als mit jenem .Ungeheuer' verbinden lassen. Lovelaee bietet ihr seinen Schutz an; sie gewährt ihm
eine geheime Unterredung,wird von ihm entführt und schließlich nach London gebracht, unter der Vorspiegelung,
daß sie dort vor den Verfolgungen ihres rachsüchtigenBruders am sicherstensei. (Vergl. Band I, II).

In den folgenden Briefen, die vorzugsweise Clarissa mit ihrer Freundin, Anna Howe, und Lovelaee
mit seinem Freunde, Bclford, wechselt, wird nun ausführlichberichtet, wie Lovelaee Pläne schmiedet,die Tugend
seiner „Göttin" (so nennt er sie wiederholt) zu prüfen, wie er sie mit den Versprechungen einer nahen Trauung,
mit der es ihm keineswegs Ernst ist, hinhält; wie ihre Staudhaftizkeit und sittliche Reinheit über seine schänd¬
lichen Ansck,läge den Sieg davon trägt; wie ihre Vmoaudtcu in ihrer Hartherzigkeit verharren, alle Versöhuungs-
versuche zurückweisen, der Vater ihr fluckt; wie sie immer mehr bereut, das Elternhaus verlassen zu haben;
wie eö ihr gelingt, ihrem Pciniger zu entfliehen, der sie jedoch wieder in seine Gewalt bekommt und endlich durch
betäubende Getränke seine schändlichenAbsichten erreicht. (Band III—V.)

Als Grund für die schmähliche Behandlung, welche Clarissa von Lovelaee erfährt, müssen wir noch
anführen, daß er sich an der Familie Harlowe, die, obgleich sie im Range weit hinter der seinigen stand, seine
Anträge zurückgewiesenhatte, rächen wollte.

Anfangs bereut Lovelaee seine That, bald darauf macht er neue Anschläge,Clarissa zu verderben; sie
entkommt glücklich auö dem Hause, in welches er sie gebracht hat, flüchtet zu ehrbaren Leuten, findet dort Schutz,
wird durch Intriguen einiger dem Lovelaee ergebenen Personen, jedoch ohne sein Vorwissen, ins Gefängniß
geschleppt, durch seinen Freund Belford, auf den Clarissa's Tugend und Unschuld einen veredelnden Einfluß
ausgeübt hat, aus demselben befreit, siecht dann aber in Folge der vielen Aufregungen, Hcrzenskämpfe, Nach¬
stellungen und Kränkungen schnell dahin. Ihre letzten Tage werden verschönt durch die Ankunft ihres Vetters
Morden, der ihr Vormund ist, im Auslande weilte und lange erwartet wurde. Er bahnt eine Versöhnung



zwischen Clarissa und ihren Verwandten an, die ihm nach vielen Bemühungen gelingt: leider treffen liebevolle

Briefe und die Znsicherung der Verzeihung erst nach ihrem Tode ein, — Lovelace fällt im Duell mit Morden. '^)

Von einer Aehnlichkeit des Liebesabenteuers kann nach dem eben Erzählten nicht die Rede sein; dagegen

möchte ich die Behauptung aufstellen, daß Rousseau die Charakterzeichnuug einzelner Personen seiner Dichtung

derjenigen in Nichardson's Ctarissa nachgebildet hat. Die beiden Freundinnen, Clarissa Harlowe und Anna

Howe, erinnern lebhaft an Julie und Clara; auch gleicht der Baron d'IAauge dem starrköpfigen Vater Clarissa's;

während die Mutter der letzteren, in ihrem Kampfe zwischen der Liebe zur Tochter und Fügung in den Willen

ihres Mannes, sich in der Baronin d'INange wiederspiegelt.

Bevor ich zu einer kurzen Kritik unsers Romans übergehe, will ich nicht unerwähnt lassen, daß es

auch ein Theaterstück, betitelt Julie, oder der Wettstreit der Pflicht und Liebe von Hcufeld, giebt, über

welches uns Lessing in der Hambnrgischen Dramaturgie (Erster Band, achtes Stück) berichtet, daß die Haupt-

züge der Fabel und der größte Theil der Situationen aus der neuen Heloisc des Rousseau entlehnt sind, daß

aber darin schließlich Saint-Prenx Julie hcirathct! —

Betrachten wir nun den Werth unsers Romans als Kunstwerk, so hat die Kritik anerkannt, daß er

viele und große Schönheiten darbietet, daneben freilich auch einige Schwächen. Um mit diesen letzteren an¬

zufangen, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die Ausdrucksweise in den Briefen der Liebenden, namentlich in

denen Saint-Prcux's zuweilen gekünstelt, affectirt und selbst spitzfindig ist. Als Beispiel stehe hier das zweite

Billet Juliens an Saint-Preux. Er hat ihr geschrieben, daß er sie verlassen wolle, da sie sich so kalt gegen

ihn zeige. Sie antwortet: „(klon, mousieur, apres e<z cfue vaus nva/ paru seutir, apres es <pie vaus

m'ave? osü ckire, un Immiue tel cpuz von« ave? teiuk ck'etre ns purk point; i! fmk plus". Worauf der

Geliebte antwortet: „cke n'ai rinn kamt cpüuue passion moäeree ckaus uu eoour au cküssspoir. Oemaiu

vous sere/ eouteute, et, guoi gue vous en pulssies: ckire, f'aurai moins fsik que cle pankii Ist das

die Sprache der Natur? Sprechen so zwei einfache, von jeder Spitzfindigkeit entfernte junge Leute, äeux

imbituuks ck'uue pekike ville uu pieck ckes Jipss? Und im zehnten Briefe (Uurtie I) schreibt Saiut-Prcux

an Julie: „Alles was Sie mir von der Glückseligkeit unsers gegenwärtigen Zustandes sagen, ist nicht zu

leugnen. Ich fühle es, daß wir glücklich sein sollten, und ich bin es dennoch nicht. Die Weisheit mag immer

durch Ihren Mund reden, die Stimme der Natur redet lauter. Wie kann man ihr widerstehen, wenn sie sich

mit der Stimme des Herzens vereinigt? Außer Ihnen allein, sehe ich nichts in diesem irdischen Wohnsitz, das

meine Seele und meine Sinnen zu beschäftigen würdig wäre; nein, ohne Sie ist die Natur nichts werth für

mich; aber ihr Reich ist in Ihren Augen, und nur dn ist sie unüberwindlich'^) u, s. w. Und doch sagt

Rousseau in der Leoouckv prekaee seines Romans: „veux cm krois fouues Zaus simples, inuis sensibles,

L'entreUeuueut eutre eux cles inkereks äe leurs eamrs; lls ne senZent poiut ü brlller uux veux les

In Hcttncr's Geschichte der Englischen Literatur Vvn 1660—1770, wv eins Seite 445 ff, der Inhalt im Allge¬
meinen angegeben wird, findet sich salzender Satz: „Er (Lavelaec) fällt im Zweikampf dnrch das Schlvert eines Sheims
Elarissa's, der niemals die Härte der Familie gegen Clarissa getheilt hat »nd darum mir nm sv gecigiicter ist, Clarissa's
Schmach und Unglück zn sühnen," Hiergegen ist einzuwenden, das; in dem ganzen Raman Calaiicl Ncardeil der oousin,
alsv Better Clarissa's genannt wird, und mit ihm hat Lavelaec ein Duell zu bestehen.

Nach Hettner hat wahrscheinlich Lord Wharton, der Lord-Lieutenant vvn Irland, den Swift sv herb geißelte und
den auch Pope daS größte Aergerniß von alle» Machthabern nannte, Nichardson als Urbild gedient, Walter'Sevtt, dein
Hettner beipflichtet, hat gesagt, daß Nichardson in Lovelace seine ganze Meisterschaft zeigte, indem er es möglich gemacht
hat, daß wir den Geist und das Betragen eines Menschen liebenswürdig finden, den wir doch wegen seiner unwürdigen
Schlechtigkeit innerlich verabscheuen. Ich meinerseits möchte behaupten daß, wenn man sieht, wie Lovelace nach vollbrachter
Schandthat, augenblicklich von Rene erfaßt wird, gleich darauf aber in unverzeihlichem Leichtsinn auf neue Schurkereien sinnt,
das Gefühl des Abscheus in Bezug ans seinen Äesamint-Charakter vorwiegt, und wir nur bedauern können, daß Talente
und Fertigkeiten, mit denen ihn Mutter Natur allerdings reichlich ausgestattet hat, so üble Verwendung finden,

wZ) Wie viel natürlicher und herzergreifender singt Gretchcn nm Spinnrade:
Wo ich ihn nicht hab',
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt!^.



IM» d «Z8 uutiws. Iks se comlldsseiit et s'llimont tv0p mutnellement P01IV qus I'umour propre !nt plus

i'jczu ü lluve sutre <zux. i>8 8»nt snfants; peiiseroilk-ils eu iiommes? ils svilt dtrlinssövs; dcwii'0iil>ils

eoi'i'eetemeut? ils sout soliluires; conualti-out-lls le uioude et lu soeietö? ?1ei»s du seul sentiiuent

qui les oeeupe, ils sout duns 1e dvlivs, et penseut piiilosapllei'. Dennoch philosophirt Jnlie wirklich im

Verlaufe des Romans trotz des besten Philosophen! Und oft genug fühlt man heraus, daß nicht ein achtzehn¬

jähriges Mädchen und ein zwanzigjähriger Jüngling — Dorfbewohner! — sprechen, (man vergl. I, Br, 57

die so eingehend und geistreich auseinandergesetzten Unterschiede zwischen wahrer und falscher Ehre), sondern

der wclterfahrene, geniale Philosoph Rousseau.

Wenn aber der Kritiker"") in den „Briefen die neueste Literatur betreffend" ausruft: „Stellen Sie

sich vor, daß der junge Mensch eine Menge von verliebten Briefen in diesem Tone (wie Theil I, Brief 10)

sortleicrt, daß die Geschichte öfters in einem Buche nicht von der Stelle kömmt, und man nichts anders, als

dergleichen gekünstelte Empfindungen, geschraubte Gedanken und zärtliche Antithesen zu lesen hat. Stellen Sie

sich dieses alles vor, denn ich müßte alles abschreiben, wenn ich es Ihnen beweisen wollte, und nun sagen Sie

mir, ob der geduldigste Leser nicht endlich über einen solchen Vortrag ermüden, und das Buch mehr als einmal

aus den Händen werfen muß?" — Und an einer andern Stelle: „Ich muß gestehen, daß mein Herz bei allen

verliebten Klagen des Saint-Preux eiskalt geblieben ist" — so thut er Rousseau entschieden Unrecht, denn es

giebt Briefe in der Sammlung, die mit aller Glut der Leidenschaft geschrieben, die aufrichtige Sprache des

Herzens geben und jeden gefühlvollen Menschen erwärmen und hinreißen. Dies ist nicht allein mein Urtheil, —

denn das würde dem Kritiker in den Litcraturbriefcn gegenüber nicht schwer in die Wagschale fallen, sondern

dasjenige Schlosser's, ""st Scherr's, ""st Carriere's'"st und Schneider's, ""st

Ein schlimmerer Tadel, als die theilwcise Unnatur und Uebcrschwenglichkeit der Gefühlsäußerungen in

einzelnen Briefen des Romans, ist der, welchen man — dies bezieht sich allerdings nur auf zwei Briefe —

vom Standpunkt der Sittlichkeit aus, gegen Rousseau erheben muß. Er selbst wußte recht wohl, daß, wegen

einzelner Stellen in den ersten Theilen seiner neuen Heloise, die Lcctüre derselben für junge Mädchen

gefährlich sei; '°'st er sagt daher in der ersten Vorrede: „Niemals hat ein keusches Mädchen Romane gelesen, (?)

und ich habe diesem einen hinlänglich bestimmten Titel gegeben, damit man, wenn man ihn öffnet, weiß, was

man zu erwarten hat." Indessen, wie wollte er verhindern, daß junge Mädchen sein Buch lesen? mußte nicht

gerade der Titel „Briefe zweier Liebenden" solche, die eine junge Liebe im Herzen hegten, neugierig machen, zu

erfahren, wie jene ihre Gefühle geäußert hätten? Das zu vermeiden, lag also außer der Macht Rousseau's,

vielmehr hatte er ein anderes Ziel erstrebt und auch erreicht. Er wollte zeigen, wie wir schon oben angedeutet

haben (Seite 14), daß ein Abfall von der Tugend eine Rückkehr zu derselben uicht ausschließt. Um überhaupt

Leser für sein Buch zu gewinnen, mußte er — wie er meinte - - sich dem verderbten Geschmack des Zeitalters,

in dein er lebte, anbequemen, schilderte also die Leidenschaft in üppigen Farben, ließ die Begierde über Sittlichkeit

">>) Nach Lessing's Angabe: Mcndclsohn. Unser Roman wird von ihn: in Brief 166-171 besprochen.

'"st „An Wahrheit des Lebens übertrifft dieser erste Theil alle andern Romane, weil Ronssean wirklich empfand,
was er schrieb, weil er wirklich von der Leidenschaft durchdrungen war, die er malte, und nicht blos ein Buch machte,
wie die andern thun." Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten n. s. w. Zweiter Band, Seite 453. —

w,q Mm Heloise gehört zu den Büchern, welche eine weltgeschichtliche Wirkung hervorbrachten, indem durch
diese beredsame Berufung an das Gefühl die revolutionäre Bewegung des 18. Jahrhunderts anch solchen Gemüthern mitge¬
theilt wurde, die sich durch die höhnische und kynische Taktik Bvltaire's und seiner Gesinnungsgenossen bisher gegen dieselbe
feindlich hatten stimmen lassen, dagegen Nonssean's auf die innigste Wahrheit der Empfindung gegründetes Manifest gegen
die Unnatur und Berkünstelnng der gesellschaftlichen Zustände mit Entzücken aufnahmen und so in der anziehenden <zorm
eines RomanS die Verkrüppclnng der Societät erkennen und die Sclmsucht nach Besserem und Edlerem, nach der gänzlichen
Umgestaltung deS Lebens mit dein unwiderstehlichen Erzähler, der die Licbesgeschichtc Saint-Prenx's und Julie's zu einem
Hvhenliede der Leidenschaft gemacht hat, theilen lernten. Mlg. Gesch. der Literat. I. S. 231)

Rousseau in Westermann I. o. S, 619, 620.

Ronssean und Pestalozzi, der Idealismus auf deutschem und französischem Boden. S. l2.
llettre äu 19 liovombro 1769.



und Tugend triumphircn, um daun den Leser „mseimiblemeut","") mie er selbst sagt, zu reinen Sitten

hinüber zu leiten.

Schließlich komme ich zu der Behauptung zweier Literar-Historiker, Schlosser und Julian Schmidt,

daß zwischen Rousseau's Julie und Gocthe'Z Werther eine gewisse Beziehung stattfinde.

Schlosser äußert sich darüber wie folgt:'") „Rousseau's Heloise wirkte wie einst unter unS, wie wir

aus eigener Erfahrung früher Jugend wissen, Werther und Siegwart; denn die Julie, ihr sonderbarer Liebhaber,

ihr weiser Gemahl wurden, allen kirchlichen Moralisten zum Trotz, in aller Welt bewundert, und oft auf eine

höchst sonderbare Weise nachgeahmt."

Julian Schmidt sagt in seiner Gesch. der Franz. Literatur'") über die Neue Heloise und Werther:

„Durchgreifender für jene Zeit war die Wirkung der „Neuen Heloise" 1760. Es war der erste Versuch, die

Leidenschaft in einem großen Umfang zum Ausdruck zu bringen und das Institut der Ehe als solches zu kritisiren.

Das Buch hat den blöden Stimmungen der Zeit die Zunge gelöst; für uns hat es etwas den Nococo-Gcschmack,

wir sind dieser Redseligkeit entwöhnt, und haben im „Werther" — der freilich ohne die „Heloise" nicht

geschrieben ivürc, die edlere Kunstsorm."

Diese letztere Stelle: „der freilich ohne die „Heloise" nicht geschrieben wäre" scheint darauf hinzu-

deuten, daß Julian Schmidt in Goethe's Werther eine Nachahmung der Heloise findet, und ich bedaure, daß

er sich darüber nicht näher erklärt hat, in welchem Sinne.

Weiter unten sagt er:"") „Wir bezeichnen die „Sturm- und Drangperiode" unserer Literatur

zuweilen auch als die Periode der Empfindsamkeit, des „Werther" und „Sicgwart", und meinen damit eine

speciell deutsche Richtung auszudrücken. Indeß „Werther" steht ebenso auf der „Neuen Heloise", wie diese auf

den Romanen Richardson's." Wir haben bereits oben gesehen, in wie weit Rousseau sieb Nichardson's Clarissa

zum Vorbilde seiner Neuen Heloise genommen hat. Betrachten wir nun etwas näher das Verhältniß der neuen

Heloise zu Werther! Da möchte ich denn hervorheben, daß Rousseau's Saint-Preux in seinen: Charakter und

in seinem Verhältniß zu Julie, einige Achnlichkeit hat mit dem Werther Goethe's und seinem Verhältniß zu

Lotte. Um von dem Charakter der beiden Helden zuerst zu sprechen, so theilt Saiut-Prcux mit Werther die

schwärmerische Liebe zur Natur, damit zusammenhängend: das weiche, oft excentrische Gemüth, die Liebe zur

Musik, zu einem patriachalischen Leben,'") die Verachtung der Vorurtheile der Welt (besonders die des Adels),

das Streben nach Unabhängigkeit, das sich darin bekundet, daß keiner von Beiden für die Dauer in einem

Dienstverhältniß ausharren mag. Beide sind unzufrieden mit ihrem Geschick, das ihnen verweigert hat, die

Geliebte ihres Herzeus ihr eigen nennen zu dürfen.

Nun ihr Verhältniß zu den Wesen, die sie vergöttern: Saint-Prcux findet Gegenliebe bei Julie,

Werther bei Lotte.

Beider Liebe ist dadurch eine hoffnungslose, daß Lotte, als Werther sie kennen lernte, bereits die

Verlobte eines Andern war; daß Julie, nach dem Willen ihres Vaters — der nie seine Einwilligung zu der

Heirath seiner Tochter mit einem Bürgerlichen gegeben habe würde — Wolmar hcirathcn muß. Die Liebhaber

Man vergleiche, welche Ansicht über Romane im Allgemeinen er Saint-Prenx anssprechen läßt:
„Iws rorrmns sont xsut-stre la clsrnisrs instruotion a Normer ä. un jioupls asssx varroinpu U"ur guo taute

autre lui sott lnutils. 1s vouclrais gu'alors la oornposition äs es» sortss äs iivrss ns tut psrrniss gu'ä clos Asus
lronnetes, mais sensibles, «tont le ecsur se psiZnit äans leurs svrits; ä clss autsurs gut ns tussent pas au-üessus >le
I'lmniaiutv, gni uo rnontrasssnt pas tout-ä-ooup la. vertu üans Is eist, irors cle In zartes äes lroniines, mais gui In
leur tlsssnt airnor, sn la pei^nant ä'aborcl mvins austsrs, et puls äu sein clu vleo, Ivs )' snssent oamtuiro ins-m-
sidlsiuoutw (II., lettre 21). lieber die Richtigkeit dieses Weges ließe sich allerdings streiten.

"') U. e. S. 459.

"st I. Band, S. 26 f.

"st I, Band S. 73, 74.

"st „Es ist Nichts, das mich sv mit einer stillen, wahren Empfindung ansfnlltc, als die Züge patriarchalischen
Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Afsectativn in meine Lebensart verweben kann." Werther, Brief vvm 2t. Jnnins. —
Ich erinnere an Saint-Prenx im Hanse Wolmar's. -



gerathen in Verzweiflung und gehen damit um, sich das Leben zu nehmen. Dann freilich folgt bei Werther
dem Enschluß die That, wahrend Saint-Prenx durch die energischenVorstellungen seines Freundes Bomston
bewogen wird, sein trauriges Geschick zu ertragen. Wenn sich nun auch nicht bestimmt nachweisen läßt, daß
Goethe durch Rousseau's Neue Heloisc zur Abfassung eines im Großen und Ganzen ähnlichen Romans veranlaßt
worden sei; so wird man wenigstens so viel zugeben können, daß die Möglichkeit einer Anregung von dieser
Seite — neben der ja hinlänglich bekannten — vorhanden ist, zumal da Goethe, ein großer Verehrer
Rousseau's, wie wir oben gesehen haben, jedenfalls das berühmte Werk des Franzosen gelesen hatte.

Der italische Werther ist Jacopv Ortis von Ugo Foscolo, "I Man hat früher Ortis für eine Neber-
setzung Werther's gehalten, und in der That findet sich recht viel Ucbereinstimmendes in beiden Romanen: Ortis
liebt, wie Werther, die Verlobte (Therese) eines Andern (Odoardo). Beide haben sich auf's Land geflüchtet,
Theresens Vater und Schwesterchen lieben Ortis, so wie auch Lotte's Vater und kleine Geschwister an Werther
hängen. Therese und Lotte haben keine Mutter, jene hat dieselbe durch häusliche Uneinigkeit, diese durch den
Tod verloren. Als Werther einsieht, daß er nahe daran ist, den ehelichen Frieden Lotte's und Älbert's zu
stören, giebt er sich den Tod; Ortis nimmt sich das Leben, als Therese die Frau Odoardo's geworden ist. —
Dennoch giebt es tiefliegende Verschiedenheitenzwischen Ortis, der Beides, feuriger Republikaner und Liebhaber
in einer Person ist, — seine Briefe enthalten gleichsam zwei Seelen, wie ein Kritiker richtig bemerkt hat —
und Werther, dessen ganzes Dichten und Trachten seine Liebe zu Lotte allein ausmacht, einerseits, und Lotte
und Therese andererseits, in welcher Beziehung ich auf Greenfeld's Abhandlung über den Einfluß der neueren
Literatur auf die schönen Künste (Buch II.) verweise. —

Zum Schluß komme ich noch mit einigen Worten auf Rousseau'sneue Heloise zurück, um darauf hin
zu deuten, daß die Fülle der in diesem Werke enthaltenenAbhandlungen über die verschiedenstenStoffe, welche
das gesellige Leben, Sitten, Gebräuche, Erziehung u. s. w. betreffen, (man vergl. S. 23, Anmerk. 86) — aus
die wir hier wegen des, einer derartigen Abhandlung zugestandenen Raumes, nicht näher haben eingehen
können, zu der Annahme berechtigen, daß der Verfasser sich der Forin eines Romans nur als „dichterisches
Gefäß" bediente, um den reformistische!! Gedanken, die er in allen seinen Schriften ausspricht, allgemeinere
Verbreitungzu verschaffen. DicS ist ihm allerdings in vollkommenem Maße gelungen: Rousseau's Einfluß
läßt sich sowohl auf dem Gebiete der Politik — die französischeRevolution! um nur diese eine Thatsache
hervorzuheben — wie auch auf dem der man könnte sagen: Weltliteratur — nachweisen. Und das gilt
nicht nur von der Literatur des 18. Jahrhunderts — ich erinnere an die Sturm- und Drang - Periode bei
uns, in deren Hintergrund als treibendes Element Homer, Ossian, Shakespeare und besonders Rousseau steht
— sondern auch von der des neunzehnten. Unter den Englischen Dichtern ist es hauptsächlich Byron, der in
seinen! Weltschmerz lebhaft an Rousseau erinnert. In Frankreich finden wir Spuren seines Geistes in den
Reden Vergniand'S,St. Inst'S und Mirabean's, wie in des Letzteren Liebesbriefenan Sophie; und in
St. Pierre'S schon erwähnter Dichtung Paul und Virginie. Ferner beeinflußte Rousseau Chateaubriand in
seiner ästhetischen Auffassung des Christenthums,Mad. de Staöl in Allem, was sie geschrieben,"«) Lamartinein
seinen elegischen Betrachtungen,LammenaiS "') in seinem Lssui Luv I'inckiMrnueö sn mutiern cle religion und
George Sand in ihren mannigfaltigen,durch wahre und warme Naturschilderungenso beliebten Schriften. —

UgoFoscolo: „Nltiins lettsro äi äaooxo Ortis" anfangs erschienen unter dem Titel ,.Nottsrs äi äno anranti".
Dieser erste Originalroinan der Italiener wurde bald nach dein Friedensschlußvon Canipo Forinio verfaßt, erschien aber
erst ILllJ im Druck vollständig.

"0 ..Oninnre OUateandrianä. Oorinaine Nsoiesr proeeäait äs ägan-äaoquös, et Is rseonnaissait Iiantsinent xcmr
snn nialtro." - - OsrnoZoot I. c. paA. 561.

"n g z,art gnelguos sxasssrations, guslgnes vrrsnrs äs ästails, uns arAMUsntationnn peu etroito st trox
ssiiiMadll' ä In äials« tignc äs seininaire, I'klsssi tonobait an. vik In xlais äs uotrs sosists. Os.plns, l'autsur, äans
t> nts la kong'ns äs I ums et än taleut, erivait avee uns vsrvs äsMis lon^tsmxs insonnns äaus P^liss. II transgiortait
än eots äs la kni I'elogusnos aräsnts äs äean-äaegnss, illnrninös ä'un reitst äs Lossnst. — Nonro^svt, llistoiro äs la
litteratnrs kran^aiss, zu 610.
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