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ABSTRACT

STORM AND STRESS ELEMENTS IN ANTON REISER
 

BY

Irmgard Seil Immel

This study of Anton Reiser by Karl Philipp Moritz

attempts a modern evaluation of the novel and its relation-

ship to the Storm and Stress movement in German literature.

Published in the years 1785 to 1790, the book was a latecomer

in the Storm and Stress period. The lateness of its publi-

cation, coupled with considerations of the author's personal

background, have raised controversy among previous critics as

‘to whether Anton Raiser is a good example of a Storm and

Stress work. An extensive content analysis reveals numerous

characteristics generally thought to typify the Storm and

Stress. Comparisons with examples from other literature of

the period further support the thesis that a close relation-

ship does indeed exist between the work and the movement.

A second motivation for this research is a desire to

show that a novel could address itself to the problems and

ideas of that period just as effectively as the drama, the

dominant genre of the time. Although some modern critics

have favorably reevaluated Antquneiser in this regard, their

shorter studies either lack detail or are too limited.

Since the entire Storm and Stress movement has been re-

examined and better appreciated in our age, its scope and

implications have been broadened to encompass many social,



Immel

religious, and psychological problems that had previously

been ignored-«even though they had always existed in the

works themselves. Present-day attention has shifted to more

“relevant" works of the period, including Anton Raiser. The

subtitle, "A Psychological Novel,“ in itself indicates the

nxxiernity of the work, which almost two hundred years ago

concerned itself with the inner workings of a mind.

Moritz is shown to relate Anton's many problems to the

.tnteraction of environment with the inherited psychological

make-up of a sensitive, exceptional individual. This study

shows how. Moritz criticizes the social and moral atmosphere

thathosters psychological repercussions in the anti-hero

Anton, an extension of the author. The novel portrays the

harm done to a psyche when representatives of the middle class

‘misguidedly try to make everyone follow the narrow path of the

status quo--with its unenlightened strict religious upbringing,

its disregard for the rights of the individual, and its severe

castigation of one who cannot fit into a mold. Anton turns to

several forms of self-therapy to help alleviate his unhappi-

ness arising from inability to conform. He begins to live in

an imaginary world. He finds solace in lone wanderings in

nature, in the reading of already-published Storm and Stress

literature, in idealized friendships, and in a love for the

make-believe world of the stage.

Anton Raiser represents well the troubled, conflict-

ridden, and frequently pessimistic Storm and Stress person-

ality which we have seen exemplified by the authors of the

period and by the literary characters they created.
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Es ist ohne Zweifel leicht festzustellen, daB es in

jfingerer Zeit eine Art Moritz-Renaissance gibt. Dies ist

am augenfalligsten durch die vielen Neuausgaben seiner Werke,

darunter der Anton Reiser bevorzugt scheint, zu bemerken.

Innerhalb weniger Jahre wurden von mehreren bekannten Ver-

lagen Exemplare des Anton Reiser gedruckt: VOm Insel-Verlag,

1959: van Wilhelm Goldmann Verlag in Taschenbuchform, 1961:

und als "Kraus Reprint" erschien er 1968 in den "Deutschen

Literaturdenkmalen des 18. und l9. Jahrhunderts", heraus-

gegeben von August Sauer und Otto zur Linde, 1903. Beson-

ders die Literaturkritik in der Ostzone Deutschlands hat in

Anton Reiser einen Liebling wiederentdeckt. Eine Neuausgabe

kam dort schon im Jahre 1952 heraus, in der Reihe "Romane

der Weltliteratur'. Der Roman erschien in einer Ausgabe

von gr3Bter Verbreitung schon um die Jahrhundertwende, als

Reclams Uhiversalbibliothek ihn ver3ffentlichte.

In letzter Zeit wurden auch Moritz' andere Schriften

hfiufig neu gedruckt. Die Kuriosititen aller literaturge-

schichtlichen Perioden sammelnde J. B. Metzlersche Verlags-

buchhandlung brachte 1968 einen Faksimiledruck der zweit-

wichtigsten Romane Moritz' heraus, die "romantischen", dem

Stil Jean Pauls Shnlichen Romane Andreas Hartknopf und

Andreas Hartknopfs Predigerjahre. In der gleichen Ausgabe

erschien eine der aufklarerischen philosophisch-asthetischen

Ver3ffentlichungen von Moritz: grggmente aus dem Tagebuche

pines Geistersehers. Ein fast verschollenes Nbvellenfragment,

das heute immer mehr in einen guten Ruf kommt, Die neue



Cecilia, wurde 1962 abenfalls von Metzler den Lesern zuging-

lich gemacht. Die Reihe “Deutsche Literaturdenkmale des 18.

und l9. Jahrhunderts' war im Jahre 1968 auBer mit dem‘égtgg

Reiser auch mit Moritz' hochgepriesener klassischer Theorie

der Asthetik herausgekommen, fiber die bildende Naghahmung des

Sch3nen, sowie mit einer seiner Reisebeschreibungen, Reisen

eines Deutschen in England im Jahre 1782.

In denselben Jahren, in denen Moritz' Originalschriften

verSffentlicht wurden, kamen Essays und Dissertationen,1

sowie ausgezeichnete vorworte zu diesen Werken heraus. 8e-

rfihmte Kritiker wie Benno von Wiese und Rudolf Uhger widmeten

Anton Reiser Artikel. Zu den eifrigsten Moritz-Kritikern in

unserer Zeit gehSren Hans Joachim Schrimpf und Max von Brfick.

Geht man weiter zurfick, so ist gleich bemerkbar, daB

es eigentlich nie LGcken in der Moritz-Forschung gegeben hat.

In den filteren Literaturgeschichten wird Moritz regelmSBig

erwahnt. flberwiegend wird er als der Autor des Anton Reiser

hervorgehoben und gelobt, wie z.B. von Wilhelm Scherer und

Hermann Hettner, in der neueren Zeit von Fritz Martini,

Werner Kbhlschmidt, Ferdinand Josef Schneider und Gerhard

Kaiser. Die marxistischen Ostdeutschen hingegen demonstrieren

an seinem Beispiel ihre Klassenkampf-Philosophie. In den

'Kbllektiv ffir Literaturgeschichte" ist zu lesen: "Die

Geschichte Anton Reisers (1785 - 1790) ist eines der denk-

‘fiudigsten Zeugnisse des dunklen, wirrenvollen Bildungsdranges

eines begabten jungen plebejischen Menschen der Sturmpund-Drang

Periods".2 Andere neuzeitliche Kritiker wie Richard Newald
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wiederum sehen in Moritz einen dar ersten klassischan, vor-

Goetheschen Asthetiker, und zwar auf Grund seiner Schriftan

fiber Litaraturphilosophie. Wiederum andere, darunter Rudolf

Unger und Joseph Nadlar, betrachten Moritz wegen seiner Hart-

knapfiaden als einen wichtigen Vorlaufer der Romantik.

Bakannta Pers3n1ichkeiten in der deutschen Geistasge-

schichte haben Moritz' Schaffen gelobt. Heinrich Heine sagt

in seiner Abhandlung "Zur Geschichte der Religion und Philoso-

phia in Deutschland“ von dem Dichter: "Seine Lebensgeschichte

ist aina der wichtigstan Denkmaler jener Zeit". Diese Meinung

hat er mit Schopenhauer gemeinsam, der sogar einige Nach-

forschungan fiber den Ursprung das Namans des Titelhelden

machte. Der von Moritz entdeckte und gefSrderta Jean Paul

varsicherta,.daB er die Hartknopfiadan "wie alle maine Schoos-

Bfichar von Herder, GSthe, Sterne, Swift, sc. auswandig" kSnne.3

In den Memoiren und Briefen der Romantiker wird Moritz afters

arw§hnt. A. W. Schlegel nahm Moritz' asthatische Theorie und

sein Hark fiber die klassische Mythologie in seine Vorlesungen

in Jena und Berlin auf. Schelling rfihmta Moritz in seiner

”Philosophie der Kunst". Die Badeutung Goethes in Moritz'

Laban und Schaffan ist ein wichtiges Kapitel dar Moritz-

Forschung. fiber ihre Fraundschaft in Italian und nachher

ist vial gaschriaben worden. Die Freundschaft schian sogar

die Goethe-Schiller Verbindung um etwas zu verz3gern. Goethe,

gleich Moritz, begann sich nach ainigen Jahran mit Schiller

fraundschaftlich zu verstandigen.

Nicht jade literarischa Persanlichkeit jedoch war mit



Moritz zufriedan. Wh. Ludwig Gleim spfittelte in einem

Epigramm, "Audiatur et altere pars":

Mit aller Welt im Merdan und im Sfiden

Ist Anton Reiser unzufrieden.

Sagt mir, Ihr Lieban, wenn Ihg's wiBt,

0b sia mit ihm zufriedan ist.

Und Friedrich Nicolai kannta ihn als den "gutmfitigen aber

halbvarrficktan"S Verfassar das Anton Reiser.

Sehan wir uns nun diesen Dichtar, Asthatiker, Litaraten,

Padagogan und hochbegabtan Galehrten Moritz nahar an. Wia

dia Verfiffantlichungen seiner Werka schon anzeigan, wird er

als aina noch heute "moderna" Gestalt ampfundan. Die Bezeich-

nung "modern” lant sich auch auf seine wichtigsten Werke an-

wenden, besonders auf den Anton Reiser. Eine ausgezaichnete

Charaktarisiarung von ihm ist bei Robert Minder zu finden.

Dar Hofrat Moritz "war abar eine Hofrat von der Art, wie die

E. Th. A. Hoffmannschen Sonderlinge as sind; er schriab

Grammatiken, aina 'Danklahra ffir kleina Kindar', lagte mit

wutzischar Grfindlichkeit Tabellen fiber sich, fiber die Walt

an—-und lebte gleich darauf wieder rhapsodisch, ergoB hymnisch

die Entzfickungan seinas Gemfits. Stieg er auf Kanzaln oder

Kathader . . ., so arregtan seine klugen erbaulichen Worte

Bawundarung, seine absonderlichen Grimassan Erstaunan: aus

einem gesetzten Bfirgar war er immer bereit--meist ohne as zu

wollen--sich in einen Bfirgerschrack zu verwandeln, und auf

seinan Reisan durch Dautschland, durch England, durch Italian

fand ar sich, einen Horaz oder einen Milton statt eines Geld-

bautals in der Tascha, am wohlsten unter Vaganten wieder.

Seine neurotischan Angstzustéinde haben groBe Arzta der Zeit



. . . als psychologische Merkwfirdigkeitan aingehend beschria-

ban, aber noch vial scharfaugiger hat Moritz sich selbst

durchschaut und mit der gleichen radikalen Uberlegenhait

beurteilte er das Laban. Auf das monomane Selbstbejammern

folgte aina Weltdurchdringung, deran Unarbittlichkait Hebbal

und SchOpenhauer bewundertan, und neben die Angst vor der

Auflfisung trat der Wunsch danach. . ."6

Moritz wird von Kritikern 3ftars als eina an J. M. R.

Lenz, Georg Bfichnar und Rainer Maria Rilka erinnernda Natur

baschriaban, also anderen, heute "modernan" Dichtarn gleich-

gastallt. Auffalland ist, daB er auBer dar Rolle, die er

ffir uns spialt, gleichwohl seine aigane Zeit ausgezaichnet

typisiart. Man mun sich nur vergegenwfirtigen, was ffir aina

Zeit dar Gfirung die zweita Halfta des achtzehnten Jahrhunderts

war, als die Aufklfirung noch in den hohan Bildungsschichtan

waltate, der abstarbenda Pietismus dennoch in der Empfindsam-

keit in weiten Volksschichten verbreitet war, dar Sturm und

Drang die jfingeren Gamfiter beherrschta, die Klassik die

ffihranden Dichtar zu sich zfihlte, und die Romantik schon

machtig an die Tfir pochta. Er paBta fiberall hinein, wail

er ffir das Beste in jader Strfimung wach war, nicht wail ar

ain chamSleonartigar Mitlaufer war. Seine Uhainheitlichkait

machte ihn jedoch auch im Grunde genommen tief unglficklich.

Schrimpf drfickt as folgandarmafian aus: "Moritz, in seinam

widarspruchvollan Dankan und Empfinden von schillernder

Zwielichtigkait, ist ain feinnerviger Saismograph sainas

Zeitaltars: gaistasgaschichtlich gesehan eine symptomatischa



Gestalt des Ubargangs. Als ein im Wasen Zerrissanar und Ge-

ffihrdeter, den man in eine Reihe gestellt hat mit Naturen wie

Gfinther, Lenz oder Grabbe, mutet er modarnem Labensgeffihl

eigentfimlich verwandt an. Der aufklarerischa Fortschritts-

optimismus, zu dem er sich immer erneut zurfickzwingt, vermag

ihn nicht davor zu bewahren, wieder und wieder an die Abgrfinde

eines erschreckenden Nihilismus zu geraten".8

Hiar stoBen wir auf das Grundproblem der Moritz-For-

schung: ja nach dem untersuchten Werk, manchmal sogar auf

Grund nur eines Werkes, kann Moritz dem Sturm und Drang, der

Empfindsamkeit, der Aufklarung, der Klassik, oder der Romantik

zugerechnet warden. Eckart Moritz hat in seiner gedruckten

Dissertation, Karl Philipp Moritz und der Stugm und Drang,

dieses Thema untersucht und Moritz als untypisierbar charak—

terisiart. Eckart Moritz vertritt (im Gegensatz zu dar

Brwartung, zu der man durch den Tital varleitat wird) die

These, daB Karl Philipp Moritz eigentlich kein guter Represen-

tant der Sturm-und-Drang-Bewagung ist, sondern andere Bewa-

gungan wie die Klassik und die Romantik genausogut vertritt.

Es ist jedoch die These der vorliegenden Arbeit, daB Karl

Philipp Moritz' Schriften, hauptsachlich der Anton Reiser,

grundlegande Sturm-und-Drang-Zfige aufweisen, darer man his

jetzt noch nicht gewahr geworden ist. Da die Sturm-und-

Drang-Bawegung sait einigen Jahran grfindlicher untersucht

worden ist und ihr Themenkreis eine Erweiterung erfuhr, wird

die Bewegung heute mehr geschfitzt. Mit Hilfe solcher Unter-

suchungan und durch grfindliche Analyse des Anton Reiser soll



hier bawiasen warden, daB der Roman genfigend Sturm-und-Drang-

Charaktaristiken aufweist, um zur reprasentativen Sturm-und-

Drang-Literatur gazahlt zu warden.



KAPITEL I

PSYCHOLOGIE UND WELTANSCHAUUNG



J

 

"C

I
V
!1



DAS "ROMANHAFTE" IN MORITZ' LEBEN

Karl Philipp Moritz war von Natur aus ain Stfirmer und

Drfinger. Das will sagen, daB er fiuBerlich wie innerlich ein

unorthodoxes Dasain ffihrte. Moritz, wie die anderen Stfirmer

und Drfinger, war stolz auf sein ungewfihnliches Laban. Soviel

besagt schon der Untertitel, den er seiner verhfillten Auto-

biographia, Anton Reiser, gab. Der Untertitel, "ein psycho-
 

logischer Roman", muB dahin gedautet warden, daB Moritz sein

Laban als "romanhaft" ampfand. Sonst hfitte er sein Selbst-

zaugnis aina Autobiographia ganannt, wie as his zu dieser

Zeit in dar Literatur fiblich war. Kfinstlarisch gestaltete

Labansgeschichtan waren bis 1785 sehr selten. Heinrich

Stillings Jugand, 1777 in Deutschland von Goethe verfiffant-

licht, und Jean-Jacques Rousseaus Confessions (1765 - 1782)

sind die ersten Anffinge in dieser Richtung.

Die Betonung im Uhtertitel liegt jedoch sowohl auf

"psychologisch" als auch auf "Roman". Hiermit will Moritz

andauten, daB sein Buch kein Roman im fiblichen Sinne ist,

sondern daB das Schwargawicht auf dem Innanleben des Helden

liagt,und nicht in bunter Handlung zu suchen ist. Diases

Innenleben ist romanhaft genug, wie wir sehen warden. Alla

Handlung oder alla anderen Charaktere im Roman sind nur in-

sofern wichtig, als sia auf Anton Reiser einen Eindruck

machen.

Moritz wurda gleich nach dem Erscheinen des Ersten Tails

des Romans wegen dar Wahl dieser zwei Worte im Untertitel

gerfigt. Heuta verstehen wir in der Rfickschau auf die ganze



Sturm-und-Drang- Bewagung seine Absicht besser. Die Zeitge-

nossen waren enttauscht, keine Abenteuarerzahlung, keinen

Barockroman oder kain Sittengemfilda im Sinne Richardsons zu

findan, womit sia bisher die Bezeichnung "Roman" assoziirten.

Die ursprfinglicha Bedeutung des Wortes Roman geht auf den

gaggingoman im ffinfzahnten Jahrhundart zurfick. Seitdem sind

"romanhaft" und "romantisch" gleichbedeutand. Sie drficken

beida atwas Ungewfihnliches, Bewegtas, Abanteuerliches aus.

In diasam Lichte gesehan arklfirt sich der folgende Satz in

der vorrede zum Drittan Tail des Anton Reiser: "Mit dem

SchluB diases Tails haben sich Anton Reisers Wanderungen und

mit ihnan der aigentlicha Roman sainas Lebans an". Wia bunt

dia Erzahlung auch vor dem Viertan Tail gawesen sein mag, im

Viertan Tail wird sia noch "romanhafter".

Im ganzan Roman tauchan Bastandteile des Wortes "Roman"

auf. Wie ein guter Stfirmer und Dranger sieht Moritz Antons

Idaen, Handlungan oder Hoffnungan oft als "romanhaft“, "roman-

tisch”, usw. Ganauso warden Julius von Tarant, Werther, und

Ferdinand in Schillars'gabgle und Liabe von anderen bewertet.

Einmal baschreibt ar aina geplante Tat als einen "Roman, den

er mit dem Pastor Marquard zu spielen gedachte". Das "Romane-

Spialan" lag damals dirakt in der Luft: Im Hofmeista; von Lenz

dankt der Gahaime Rat ebanfalls, daB Fritz von Berg und Gust-

chan "Romane spielen", und in Lenz' Soldaten ist die Grafin

der gleichen Meinung fiber Marias Tun. Bei Anton wiederum ist

sein Busanfreund Philipp Reiser, welcher ihm sehr ahnlich ist,

sein ”romantischer Freund". Sich sainas Hanges zum Romantisia-
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ran wohl bewuBt, wollta Anton ainmal einen Aufsatz fiber die

Liabe zum Romanhaften schraiben und "er sammelte hiarzu be-

stfindig Idean und hatta ganug Gelegenheit, sia zu sammeln,

wail seine aigana Erfahrung sia ihm taglich an die Hand gab

(S. 256).1 Bin andarmal war Anton "sein Schicksal nicht

romanhaft genug".

Im Roman wird noch ain anderes Wort der Bedeutung “roman-

haft" gleichgasetzt. "Empfindsam" bedeutet dort "schwar-

merisch" und dar kahlen Wirklichkeit entfremdat. Ein drittes

wert, mit dem ain Sichabwendan von dar wirklichen Walt gemeint

ist, ist "varrfickt" und dassen Varianten. Alla drei Wfirter

arscheinen in dar gesamtan Sturmpund-Drang-Litaratur oft.

Lenz', Klingars, Leisewitz' und Goethes Dramen- und Roman-

charaktere warden sia oft in den Mund gelegt. Die ganze

Epocha war sich ihrar fibarhfihung und Steigerung des normalan

Lebans ins Uhgawfihnlicha bawuBt, und basondars die Empfind-

sameran pflegtan zartlich ihre Schwfichen. Bei ihnan galt die

Parole "Herz fiber Verstand", wobei sie sich mancherlai ge-

sallschaftlicha Freiheitan harausnahmen.

Im Herumclownan war Anton ain Meistar. Sein gawagtaster

Straich, als solcher ampfundan, wurda vollffihrt, als er und

ein Mitschfiler in Hannovar, der spfitere barfihmta Schauspielar

und Theatardiraktor Iffland, sich aina ganze Nacht lang mit

galadanen Pistolan geganfibersafian. Sie fibarredetan sich, daB

sia des Lebans fiberdrfissig waren und deklamiuten "sein oder

nicht sein" aus Shakespeare. Zum Span gehfirta, daB Anton

nicht von der Stella wich, als Iffland anlegta und fast ab-

drfickte.
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weniger geffihrlicha SpSBe leisteta sich Anton oft allaine.

Er stallte sich vor, daB er "von der Gasellschaft dar Menschen

antfliahan” wollte. Er floh zu solchan Zeiten auf einsama

Dachbfiden, und einmal schloB er sich in ein unbewohntas Garten-

haus ein. Er verwailta dort zur Waihnachtszeit viarzehn Tage

lang in einem fast bastfindigen Schlummer ohne irgandwelcha

Nahrung auBer einem Brot, und ohne Warme. Er hatte as keines-

wags nfitig, so spartanisch zu laben, doch gefiel er sich in

dem Gadankan, er habe aus dem Lathe getrunkan und hatte kain

Ffinkchan Labenslust mehr in sich.

In darglaichan phantastischen Tatan und Traumaraien brach—

te er manche seiner vergnfigtastan Stunden zu, und diese wieder-

um flfiBtan ihm einen varstarktan Triab ffirs Romantische und

Theatralischa ain. Diese Vorliebe brachte Anton so wait, daB

er oft die Wirklichkait von seiner idealischan Walt nicht un-

terscheidan konnta, und er, wie er sagt, im Grunde immer in

baidan waltan lebte. Diasan Hang zum Ubarhfihen, Romantisieren

sainas Lebans muB man im Sinn behalten, wenn alla folgenden

psychologischen Eiganhaitan Antons besprochan warden. Es ist

notwandig, sich immer wieder zu vergegenwartigen, daB wir nia

wissan, wann Anton-Moritz fibertraibt oder wann er Tatsachan

besdhraibt. war waiB, wie oft er in seinen Selbstmordgedankan,

in dem Konflikt von Enge und Waite, in dem Geffihl des Ver-

drfingtseins, neben anderen Phantasiagebilden "einen Roman

spielt?"



1'2

PSYCHOLOGISCHE INNENSCHAU

Anton Raiser ist wia die ganze Sturm-und-Drang-Bewegung

fiuBarst ich-bezogan. Zur gleichen Zeit jedoch kampfte er

sich zu ainer Objektivierung der Welt durch. Er, wie die

anderen dar Bewagung, leisteta der "kalten", weil vernfinfti-

gen, Aufklfirung Widarstand. Varstandnis ffir die Schwachen

diasas Menschen wird gefordart. Es gelingt Moritz auch wirk-

lich, sainan Helden so darzustellen, daB dieser das Mitleid

das Lasers arragt.

Wir bakommen die Schwfichan Antons his in alla Einzel-

heitan zu sehen, sodaB er kain groBer, starker Held schaint.

Er ist ein Anti-Held, in der Tradition von besonders Lenz'

schwachan Dramacharakteren und Goethes Warther. Wie diese

hat er kaine Haldantaten odar vorbildlicha Eigenschaften

zur Nachahmung zu bietan. Er gibt zu keinan hohan Erwartun-

gen AnlaB. Er kapituliart leicht und ohne sich atwas zu

vargaben, doch varbittart ihn jade Niedarlage in dieser rauhen

Welt das sozialan Datarminismus und macht ihn unglficklichar

and pessimistischer.

Antons Selbstentblfiaungan sind manchmal dirakt brutal.

 

In der Nachfolge von Jean-Jacques Rousseaus Confessions, die

zum ersten Mala in einer sakularen Autobiographie nichts ffir

zu schandlich hieltan, um mitgateilt zu warden, zeigt er sich

una in allen sainan Fahlern. Er gibt zum Beispiel wie Werther

zu,«daB er ain "psychologischer Hypochonder" ist: "Seine

ladden konnta man im aigentlichen Varstande die Laider der

Einbildungskraft nennan" (S. 75). Anton steht such in dire]:-
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tar Nachfolga Warthers, wie er spatar in unserem Roman selbst

erwahnt. Goethe hatte die Walla des Weltschmerzas und dar

ampfindsamen Selbstentblfiflung ohne zu wollen auf einen nia

dagawesanen Hfihapunkt durch sein Portrat von Warther gatria-

ban, aina wahra Flut des gaistigen Salbstmitlaids in ganz

Europa auslfisand. Er schien Varstandis ffir dia Qualen eines

Selbstqufilers zu fordern und darum vargfittarten ihn so viele

in dieser Zeit dar Empfindsamkeit. Anton Raiser, stellvar-

tratand ffir Moritz, war einer seiner anthusiastischsten Var-

ahrer, da er in ihm einen Wasensverwandtan erkannte. Schon

vor Warther jedoch war Anton der unfiberwindbare Lebansfiber-

druB eigen.

Die Pflege der Innenschau war den Empfindsameren das

Sturm und Drangs ein hohas Gut. Anton, zum Beispiel, dachte

sia sich als Therapie. Fast modern spricht er bamitleidend

von den Menschen, die "Schau tragen, bis auf den Grund und

die Quelle ihrer unanganahmen Empfindungan zurfickzugehan"

(S. 358), sodaB ihnan ihr ganzes Laban hindurch die Ursachen

ihrer Probleme unbakannt und in Dunklen bleiben.

Eine Form von Anton-Moritz' Therapie ist literarhisto-

risch oft verbfirgt. Wie das Erzbeispiel Goethe dachte er

seine Probleme loszuwerden, indem ar sie in einem Wark der

Dichtung niaderschriab.

Der Mensch Moritz ist ein ausgezaichnatas Beispiel ffir

das Dichten als Therapie. Das Aufschraiban des Romans von

Anton Reiser, dassich mehrera Jahre hinzog (von 1785 bis

1790), half Moritz, sich zu finden und sein Laban aus der
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richtigen Parspaktive zu sehen. Noch vor Goethe formulierte

er diesen Gedankan einer "therapeutischan" Dichtung: "Jedas

vollkommana Kunstwerk wfirda sainan Urhebar oder was ihn um-

gibt zarnichtet haben, wenn as sich aus einer Kraft nicht

hatte antwickaln kfinnen".2 Moritz war vom Wart der psycholo-

gischan Innenschau und Therapie so fiberzaugt, daB er die arsta

deutscha Zeitschrift ffir Psychologie, "Magazin zur Erfahrungs-

sealankunda" herausgab. Sia bestand von 1783 his 1793, also

his zu seinem Toda. Er war wahrlich einer der Pioniare dar

modarnen Wissenschaft.

FORMEN DER PATHOLOGIE UND DER ZERRISSENHEIT

Selbstmordversuche

Wie viele Dichter das Sturm und Drang zaigt Moritz aina

Vorliebe ffir das Aufzeichnan individuallar pathologischer Zu-

stande. Anton ist in seinem passiven Leiden am Laban Werther

am ahnlichsten, doch auch die Klingarschan Charaktera Gualfo

und Wild, und noch mahr Grimaldi, Leisewitz' Guido und Schillers

Franz und Karl Moor sind von viarschiedanarlei schwarzan Gadan-

ken basassan. Hauptsachlich nur sich selbst schfidlich sind

von all diesen jedoch nur Werthar, Grimaldi und Anton. Ihre

Pathologia bastaht nicht darin, das Laban anderer tauflisch

zu varschlingen, wie as der Fall mit Gualfo, Guido und Franz

ist.

Es gibt kaum einen pathologischeran Gadanken, als an sein

eigemes Verwesen nach dem Tode mit Wollust zu denkan: "Selbst

dar Gedanka an seine eigna Zarstfirung war ihm nicht nur ange-
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nahm, sondern verursachta ihm sogar aina Art von wollfistigar

Empfindung, wenn er oft das Abends, eha ar einschlief, sich

die Auflfisung und das Ausainanderfallen sainas Kfirpers lebhaft

dachte" (S. 24). Seine hfiufigan Todesgedanken nannt Anton

seine “schwarza Melancholia", heute unter dem Wort Depression

bekannt.

Anton spielt oft mit ahnlichen Selbstmordgedanken wie

Warthar. Doch andars als dieser ffihrta er sia nie durch. Er

wurda mehrera Male vom Selbstmord nicht wegen einer Ubarzau-

gung vom.Wart des Lebans abgehaltan, sondern durch den rohan

animalischan Salbstarhaltungstriab, der bei ihm fast wie ein

Instinkt wirkte, dann "oft stand ar bei diesen Spaziargangen

am Ufer dar Leine, lehnte sich in die reiBende Flut hinfiber,

indas die wundarbara Bagier zu atman mit der Verzweiflung

kampfte und mit schracklicher Gawalt seinen fiberhangendan

Kfirper wieder zurfickbog" (S. 204). Manchmal stand er halbe

Stundan lang und rang mit der "instinktmafiigan unerklarlichen

Bagiarda fortzuatmen". Anton ffihlte sich zum Tier degradiart,

da die bloB sinnlichan Vorstallungan einer frischan Wurst und

einer warmen Stuba bei ihm die Lebenslust wieder auffrischten.

"Als Tier wfinschte ar fortzulaben: als Mensch war ihm jader

Amganblick dar Fortdauar sainas Dasains unertraglich gawesen"

(S. 233). Wie Warthar wurda Anton ainmal an einem FluBufar

durch den gleichen Gedankan vom Tode abgehaltan: "Deine Uhr

ist noch nicht abgelaufan".

Bei einem seiner Selbstmordversuche wurda er jedoch durch

xiichts mehr abgehaltan. Er hatte seinam Laban einmal wirklich



16

ain Enda gamacht, wenn ihn nicht jemand aus dem Wassar gefischt

hatte. Mit nur viarzehn Jahran hatte ihn seine Pathologia

zum ersten Mala varleitat, einen Selbstmordversuch zu varfiben.

Dar Grund dazu scheint einem objektiven AuBensaiter nicht sehr

fibarzaugand.

Raserei

In aina haftige, dirakt masochistischa Raserei im Stile

Guelfos, die abschrackender war als Werthars Rasaraien, var-

fial Anton mehrera Male. Moritz scheut sich nicht, uns wissan

zu lassen, daB ar, d.h. Anton, in sainem Toben und wfiten mit

dem Kopf gegan die Wand rannte, sich ain andermal wie Gualfo

auf dem Bodan wfilzta.und die Haare raufte. Einmilzarschnitt

er sich sogar das Gesicht mit Glasscherben. Literarische

Gesinnungsgenossen, die alla ihre instinktivan Gaffihle und

fiberflutande Energie und Leidenschaft loslieBan, hat Anton

genug in der Sturm-und-Drang-Bewagung. Wie in Klingars

Zwillingan und.§£g£m und Drang, Lenz' Hofmeister, Laisawitz'

Julius von Tarant, und Schillers Rauber benutzt Moritz garna

die W3rter “Raserei" und "rasen". Nur einmal wird aina phy-

siologische Erklarung der Ausbrfiche gegeben, sonst sind sia

nur psydhologischar Art. Der extrema Zustand (als ar mit dem

Kopf gagan die Wand rannta) wurda durch ungewfihnlich langes

Fasten harvorgarufen. Wie ugolino und sainan zwaiten Sohn

verrfickte die lange Entbahrung von Nahrung eine Weile sainan

Gaist. "Mit einer Art von schrahklicham Wohlbehagen sah er

sainan Kfirper abanso glaichgfiltig wie seine Kleider von Tag

zu Tag abfallen" (S. 196). Die starkste Form das vorfiber-
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gehendan Masochismus findet man wohl in Lauffers saxuallar

Selbstverstfimmelung im Hofmeistar von Lenz.

Eine andere, weniger selbstvarnichtanda Form nahm die

Raserei in Antons Zerstfirungsspielen an. Komischerweisa

waren sia jedoch schon ein Salbsthilfeversuch, aina Art The-

rapie. Einem Zuschauer aber schainen sia ffirchtarlich in

ihrer Abseitigkait. Die Spiala hatten ihran Ursprung in den

noch kindischen Jahran, als er neun oder zehn war, wo sia

noch nicht so pathetisch anmutetan. Einas dieser Spiala war

sein "Distalnkfipfanspiel" (S. 21). Eine Gruppa Bluman, Nassaln

oder Disteln liaB er in Gedanken zwei faindliche Heere dar-

stellan, unter die er dann in einer Art von blindam Fatum mit

geschlossenan Augen mit einem Staba hieb, die "Helden" "kfipfand".

Mit seiner Tat ahmte er das Waltan das Schicksals nach, wie er

as am aiganan KBrper zu ffihlen vermeinte.

Eine zweita Form dar Spiala bestand darin, sich "Helden"

aus Papiar zu schnaiden, sia zu bemalan und in Schlachtordnung

aufzustallan, und dann mit Massarhieben unter ihnan zu wfiten

(S. 22-23). Salbst die damaligan notwandigan Flieganjagdan

verwendate er zu einem seiner Zerstfirungsspiele, indem er den

Fliagan vorhar grotaskerwaise mit einem.8tfick Messing die

"Totanglocka" lauteta (S. 23). Bin Spiel, das er in spfitaran

Jahran noch triab, war das mit Kirsch- und Pflaumenkarnen, in

zwai Haare geteilt, auf die er mit zugeschlossenen Augen mit

einem Hammer hieb (S. 23, 198, 200, 202). Ala Primaner voll-

ffihrte er noch das kindischa Spiel.

Das Spiel, welches er am allarliebsten zu haben schien,
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war janas mit den Papiarhauschan (S. 23). Er varfertigta sich

zuarst aina Stadt aus papierenan Hauschan, die er anstackta

um nachher mit faierlichem Ernst und mit Wehmut den fibrig-

gabliebanen Aschenhaufen zu betrachten. Wie Moritz' Brudar

Johann Christian Conrad nach des Dichtars Tode an Jean Paul

schrieb, sind diasa Spiele biographisch verbfirgt. Moritz

hatte nicht varsucht, seine Sondarbarkeit zu verhaimlichen.

Dar Brudar schriab:

Er formte sich aus Stfickchen Papiar Hauser und

Thfirma, bebaute den ganzan Tisch mit einer Stadt,

wo, inStraBen gereihat, Haus bei Haus stand, unter

denen ar sich verschiedena, als ihm interessante

Gabaude auszaichnete. Nun brannte er Siegellack

an, fuhr damit fiber die Stadt hin und her, und war

dabai in dar gespanntesten Erwartung, wo das

haruntartropfelnde Lack zuerst zfinden und welchen

Wag die greifende Flamme nehman wfirda. Das brannanda

Lack war der Blitz, und irgend ain Gepolter, was

seine Brfider dazu machen muBten, war der Donner.

Eine sonderbare wehmfithiga Empfindung schien as ihm

zu machen, wann die Stadt nun in Ascha varwandelt war.
3

Wie ein Psychologa heute leicht erkennen wfirde, subli-

mierte Anton, d.h. Moritz, auf diasa Weise einen gawissan

sadistischen Zarstfirungstrieb, dar vielen Drama-und Prosa-

charakteran des Sturm und Drang aigan war. Karl Moor und

seine Bands in Schillers Rfiuber, sowia der "verbracher aus

varloranar Ehre" zaigen aina salbstgemachte Fraude an der

Zerstfirung von Hausarn und Dfirfern, die der Antons sehr fihn-

lich ist. Als Kind sah er einmal ain Haus in dar Nachbar-

schaft brannen und Sngstigta sich fiber seine sonderbare

Fraude darfibar. Da Anton kaine kriminalle Natur war, he-

gnfigta er sich damit, salbstgemachte Papierhfiuser zu zer-

stfiran. Das arinnert uns an Barkley in Klingers Sturm und
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Drang, der abanfalls mit vial Liabe ain Kartenhaus baut, nur

um as dann mit groBer Fraude zu zerstfiren. Beide sind sich

aber bewuBt, daB sia einer pathologischen Varanlagung in

ihram Wesen dadurch Luft machten, wie besonders Anton sich

fiberhaupt fast aller seiner Fahlanlagen wohl bawuBt war. Wie

Berkley, Warther und andere sah er das Varfehlte in seinem

gaistigen Wesen fast immer klar, konnta sich jedoch nicht

immer halfen.

In sainan psychologischen Schwierigkeitan sank Anton

wirklich nur einmal in einen Tiefpunkt, in dem er tatsachlich

dem Wahnsinn naha, sich sainas schlimmen Zustandes nicht ba-

wuBt war. Diasmal war as also nicht so, daB er seine Krank-

hait nicht zugaban wollte (dassen kann Anton-Moritz nie be-

schuldigt warden), sondern daB ar allen Gebrauchs seiner guten

Gaistar baraubt war. Dieser Tiafpunkt war durch einen Mangal

an Nahrung harvorgarufen wordan. Mach seinem Waggahen aus

Hannovar auf dar Sucha nach einer Schauspieltruppa, nach der

Begagnung mit Ekhof, kam er in seiner Enttfiuschung von seinem

wage ab und geriet in die grfiBta gaographische wie geistiga

'Varirrung. Da ar die Barzantische Schauspialtruppa nicht mehr

antraf, hatte das zur Folga, daB er zum ersten Mal "in aina

Art von Vargassanhait seiner selbst geriet" (S. 381). Ala

er dann nichts als wurzaln auf dem Feld ganoB, varschlimmerta

das sainan Zustand so sehr, daB er in einen tagelangen Zweifal

an seiner Idantitfit varfial.

Sein bawagtas Laban war ihm auf einmal nicht mehr ”roman-

haft" genug. Durch die Lektfire varschiedaner bawagtar Romane
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wie z.B. dar Insal Falsenbggg und Fieldings, Starnas und

Richardsons Romane, sowie dar Laktfira von Shakaspeares Dramen

u.a. war seine Einbildungskraft Jahre hindurch wie die anderer

junger Leuta seiner Zeit erhitzt worden, sodaB das Wirkliche

seinem Denkan nicht mehr genug Zufuhr lieferta. Das Grelle

hatte ihn fiberall angezogen. DaB ar als Schauspielar nicht

ankommen konnte, "das war aina abgeschmackte Rolle, die er

spielta--ar muBta irgend ein Verbrechen begangan haben, das

ihn in dar Irra umhertrieb" (S. 384). Ein Verbrechen, zu dem

er in dar Wirklichkait nie kam, wurda nun zum ersten Mal offen

von ihm als begangan gewfinscht. Er belog sich selbst, daB er

jemand im Ewaikampf mit dem Degan durchrannt hatte. In dieser

Wahnvorstallung ging er drei Tage harum, "gestand" seine Tat

zwei varschiadanan Pfarrern, die ihm halfan wollten.

Dar zurfickblickande Moritz sagt fiber die ganze Geschichte,

daB diasas Rollanspialen aina Art von Selbsttherapie war.

“Und dies allein war as, was ihn von der verzwaiflung rettete:

dann hatte er sich sainan Zustand vfillig so leer und abge-

schmackt gedacht, wie er wirklich war, so wfirda er sich selbst

ganz weggeworfan haben und in Schmach versunken sein" (S. 384).

Ala er wieder aus dem Ort der Uhglficksnachricht heraus war,

klfirta sich sein Gaist auf einmal wieder und er fial niamals

mahr in solch tiafa Selbstvergassanhait. Es ist typisch ffir

ihn, daB er niamandem wehgatan hatte als sich selbst.‘

Eine andere Form, die Antons Verzweiflung manchmal an-

nahm, war ain planlosas, irres Herumstreifen. Wann er sich

in einer gesellschaftlichen oder psychologischen Situation
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bafand, die ihn auBerst ungemfitlich machte und aus welcher ar

keinen Auswag finden konnte, rannta er ihr ainfach davon.

Diese Lfisung seiner Probleme ist ihm aina Gawohnheit. Hiar

sehen wir wieder seine Schwficha, sein Anti-Heldentum. Dieser

Auswag ist in der Sturm-und-Drang-Literatur oft varbfirgt, er

ist nicht nur Anton eigen. Warther, gafallene Madchen wie

Gustchen im Hofmaistgg, Maria in den Soldatan von Lenz, Ev-

chan Humbrecht in Wagners Kindsmfirdggin, Goethes empfindsamer

schwachar Tasso und Schillers "starker" Karl Moor, alla suchen

sia, ihnan unmSglich gewordenan Lagan durch besinnungsloses

Fortrannan zu antkommen. Ihr Umherstraifen hat kain Zial,

wanigstans kain rationales. Hfichstens sind sia von einem

Selbstzerstfirungswahn baseelt. Dieser ist natfirlich kain

wirksamer Auswag im Rahmen das Lebans. Wie wir sahan, brachte

Antons Umharirran ihn auch manchmal zum FluBufer, doch maistans

waren seine sonderbaren Wandarungan harmloser. Er hatte fiber-

haupt kaine Gedanken, ar hatte keinan durchdachtan Wag in

seiner Betfiubung.

Das Davonlaufen scheint allen diesen zerrfittatan Sturm-

und-Drang-Charaktaren fast ain Reflex zu sein. Das bazeugt

ihre Gawohnheit, nach den Anragungan des Geffihls statt nach

den Anragungan das Verstands zu handeln. Physische thahag-

lichkeit scheint wie eine heilenda Salbe auf sia gewirkt zu

haben, wie bestimmt bei Julius von Tarant und Grimaldi in den

ZWillingen. Es siaht aus, als ob ein kaltar Regen, ein ais-

kaltar Wind, das undurchsichtige Dunkel der Nacht sia erst

ufliedar ihras labenden Kfirpers schmerzlich bewuBt machten, so-
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daB sia wieder ins Laban zurfickgarufen wurdan. Sia schienan

die modarna wissanschaftliche Erkenntnis zu ahnen, daB man

durch kfirperlichan Schmerz aus einer Betaubung und einer

Hypnosa erwacht. Die Handlungsweisa ist also nur zum Tail

masochistisch, wie wenn Warther sagt, as werde ihm bessar,

wenn ihn Hackan varletztan und Dornen zarrissen. Anton lief

oft mitten in der Nacht, im Regan und Sturm fort; seine Schrit-

tan folgtan keinem Pfad. Er wurda fiftars erst zu sich gebracht,

als er bis auf die Haut durchnfiBt war und ein Fiaberfrost ihn

schfittelta. Moritz spiegelt hiar wieder getreulich Autobiog-

raphisches. Von vielen Zeitgenossan hfiran wird, daB er das

Beschriebana tat. Selbstvarstandlich blieb solchas Betragen

nicht unbamerkt, die Leuta bekaman direkt Angst vor solcham

Betragen. Manchmal brachte as Moritz in schlechtan Ruf. Auf

jedan Fall wurda er als axzentrischer Mensch betrachtet. Als

ar im Waisenhaus zu Potsdam 1778 unterrichteta, erst zweiund-

zwanzig Jahre alt, tuschelte man sich zu, er sei "ain axzen—

trischer Mensch, . . . ar lief Tage lang in Wind und Wetter

umber, schrie Monologa aus Konig Lear und Ugolino in den Sturm,

und schliaf mehr als aina Nacht unter freiam Himmel".4

Manchmal, wenn Anton alles zu vial wurda, schlug ar ain

schracklichas, wahnsinnigas Hohngalfichter fiber sich selbst an.

Diese ohnmfichtige Lache durchzieht den Roman wie ain Leitmotiv.

Moritz bringt das Wort kunstvoll immer wieder an Stellen an,

we Anton sich auswegslos in sein "widriges Schicksal" ergibt.

Der Ursprung des Hohngalachters ist in Antons paranoischer

Idea zu finden, daB alla Menschen ihn lficharlich fandan und
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ihn haimlich oder offan auslachten. In einer Art von Selbst-

bemitlaidung ahmte er die Leuta dann pervars nach: "seine

einzige Wonna war dann, wenn ar ffir sich allein war, in lautes

Hohngalfichtar fiber sich selbst auszubrachen und das nun salber

glaichsam an sich zu vollanden, was die Wesen auBer ihm an-

gefangan hatten" (S. 279). Gualfo in den Zwillingan leistat

Anton in diesem abseitigan Lachan Gesallschaft. Wie Anton

selbst in Roman arwfihnt, gefiel ihm Gualfo deshalb so gut,

wail er ihm in mancham wasansverwandt schien, besonders in dem

bittaren Lachen. Gualfo hat in ganzan Drama diasas irrsinnig

narvfisa, fiberspannte Lachen. Ihre Uberspanntheit manifestiarte

sich in diesem unkontrollierbaran Lachen. In solchan Momenten

wurda Anton von einer Verachtung und Abschau fiber sich selbst

gapackt, wie auch Gualfo, als dieser sich nach der Mordtat im

Spiegal betrachtete (S. 302).

ANTONS WERTHER-NATUR

Alla die varschiedanen Ausartungen dar gaistigen Gefahr-

dung Antons: die Selbstmordgedankan, die masochistischan und

sadistischen Taten, und die Zerstfirungsspiala, das manchmal

schmerzerreganda Herumirran und das Hohngelfichter, empfahlen

sich einer grfindlicharan Studie und Analyse bei einem Psycho-

logan. Dar Untartital des Romans lautat nicht umsonst "Ein

psychologischer Roman". Bishar wurdan nur die heftigen und

gawaltsamen psychologischen Ausartungen basprochan, die, wal-

cha nach Friedrich Bleis Terminologie dar heutigen Medizin

in die Katagorie der "mannlichen Hysteria" gahfiran. Diese

sind as, welcha Goethe berechtigtan, von Moritz zu sagen, daB
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in ihm "immer atwas Gewitterhaftes lag".S Wenn diasa gawalt-

tatiga Seita von Antons Psychologie angesehen wird, ist er mit

einigen dar schon erwfihntan "Kraftnaturen" wie Gualfo, Guido,

Franz und Karl Moor und Goethes Gfitz zu vergleichen.

Tatsfichlich schankte der Letztgenannte, Gfitz, der Litera-

turgaschichta ain neues Konzept. Als erstes wirklichas Werk

das Sturm und Drang gab er uns die Pigur eines Selbsthelfars

und das wort "Gfitz-Natur" wurda geboran. Saitdam versteht man

unter einer Gfitz-Natur jamanden, der stark und antschlossen

ffir seine Rachte kampft. Die Schillerschan Helden folgan in

dieser Tradition.

Hiar kommen wir zu einer Sonderung Antons von den bisher

besprochenen Gfitzischan Kraftnaturen. Anton ist kain Selbst-

halfer. Er ist vial zu schwach dazu, sich durch Heldentum zu

behaupten. Die einzige Form, in welcher er in seiner Ohnmacht

zurfickkampft, ist die das Wfitans gegen sich selbst. In seinem

Uhglficklichsain fallt as ihm nia ein, sich gegen die AuBanwalt

zu wandan. Er friBt sich immer mahr in sainan Pessimismus

hinein. Dashalb sprechan Roy Pascal und Ferdinand Josef

Schneider in ihran Abhandlungen fiber den Sturm und Drang von

Anton-Meritz als von der dfistareran, pathologischaren und

extremen Seita eines Sturm-und-Drang-Lebans. Die gaistas-

und sealangeschichtlichen Zfige dar Epocha warden im Roman sehr

gut dargastellt, doch warden sia glaichwie in einem VargrfiBa-

rungsglas, in einem Zarrspiegel gesehan. Dann kain anderes

bedeutendes Werk dar Bewagung ist von einem so anhaltandan

Pessimismus und einer dunklen Schwermfitigkeit durchdrungan wie

Anton Reiser.
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Da Anton kain Salbsthelfer 13+
"3

kaine Gfitanatur, ist er

dassan Antithesa, aina "Warther~Natur". er Warther kommt

unserem Roman in der Gestaltunq und Schildnrvnq Her nrmattendan,

narvananspannenden Verzweiflung nahe. Obnwar baide, Anton wie

Warther, manchmal in jaha, Wilda Ausbrficba vorfnllon, ist ihre

Grundstimmung aina dar Resignation. Sia gohon liobar aus der

Walt, als daB sia dia Walt findarn. Natfirlich ffihlan sia, daB

sia sia nicht findern kfinnen, und das erzevct ibrnn Waltschmerz.

Sia kapituliaran eigentlich von Anfanq an. Abar sia sind sich

ihrer Schwache bewuBt. Sia beschuldigen sich in Unglficksfallan

3ftars einer Willanlosigkeit. Doch denken sia sich durch ihr

Leiden von anderen ausgezaichnet. Sia kultivieran direkt ihr

verlatztas Selbstgaffihl. Anton hat das im Roman direkt zu

einer Kunst ausgebaut. Er hat ein ausgesprochen ausqeklfigeltes

Leidenssyndrom, das ihm immer Selbstbeschaftiqmng gibt und ihn

vor der Langewaila schfitzt. Er ist sich immer selbst dia liebste

Beschaftigung. Dias Versinken in sich selbst macht die ampfindw'

same Branche des Sturm und Drang so gefahrlich. Alla, die an

dar Empfindsamkeit einen groBan Anteil hatten, waren in Gefahr

der gaistigen oder kfirperlichan Salbstzerstfirvng, der Anton

nur um ein Haar entging.

Die Passivitat Antons ist von der eines anderen Bmpfind-

samen, Heinrich Jung—Stillings, zu unterscheidan. Obgleich

baide sehr Ehnliche pietistische Ursprfinge haben, entfaltete

sich die pietistische Lehra des Stilleseins in beiden ganz

andere. Auf Anton hatte sia aina ausgesprochen negative Wirk-

ung. Jung-Stilling benutzte sia, um in friedvoller Weise sein
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Laban zu ffihren, Inspiration daraus schfipfand. Anton benutzta

sia als Ausrede ffir seine Schwachheit. Sia sei der Grund

daffir gawesen, daB er in die tatiga Walt nicht hineingewach-

sen. war. Das Verflfichtigen in Passivitat war aben leichter,

als den Problemen den Garaus zu machen.

Anton spricht wiedarholta Mala von seinem Laban als einer

"Laidensgaschichta". Er scheint sich hierbei mit Jesus zu var-

gleichan. Dieser Gedanka findet in Moritz' baiden Hartknopf—

Romanan, Andreas Hartkngpf (1786) und Andreas HartknopfiaPre-

digerjahran (1790), einen noch stfirkeren Niederschlag. Diese

Romane sind nicht raalistisch wie Anton Reiser, sondern sind
 

aina Allegoria Moritz' Laban. Die Allegoria besteht aus

Andraas' Hailand-Figur, die vial auf diasarErde laidat, den

ihn varfolgendan Menschen halfan will, dieihn aber in ihrem

Nichtverstahan am Ende tfitan. Dar ganze DOppelroman romanti-

siart die Sandung der Stfirmer und Drfinger, welcha sich als

bahnbrachande AuBanseitar, Hailsfiguran sehen, von ihrer Welt

und ihrer Zeit nur mtierstanden und die dabai zu Grunde ge-

richtet warden. Keiner hat diasa Vorstallung treffender

durchlittan als J.M.R. Lenz. Moritz wurda vielleicht nur

durch sainan frfihan Tod von einer vfilligan verwirklichung

eines Andraas-Schicksals gerettet.

In unserem Roman siaht sich Anton von den Menschen ver-

folgt, indem er die fixa Idea hat, die Leuta zaigten mit dem

Finger auf ihn, sia stimmtan immer ein gameinsames Hohngalach-

tar fiber ihn an, sia sfihan ihm.mit verachtlichen und hfihnischen

Eflickan nach wenn er auf dar StraBa ging. Wohl einer der
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starkstan Ausdrficka das Verstofienseins begagnat uns, wenn er

tatsachlich nach einer Theataraufffihrung mit einigen anderen

AuBenseitern als Primanar den Spottnamen "der sterbande So-

kratas (nach dem Tital des Dramas)" arhalt, und er auf andere

Weise von sainan Mitschfilern geplagt wird. Moritz beschreibt

die Grausamkeit unter Kindarn sehr getraulich: "[Antons]

Gestalt varfiel von Tag zu Tag, er wankta nur noch wie ein

Schattan umber . . . sein Mut war galahmt . . . abar das alles

erweckte auch kain Ffinkchen Mitlaid gegen ihn.-—So sehr waren

aller Gemfitar mit HaB und Verachtung gegen ihn arffillt" (S. 173).

Moritz' Schulkameraden beschuldigtan ihn nach dem Erscheinen

das Romans der Ubartreibung seiner Leiden zur Gymnasialzeit.

Es ist anzunehmen, daB sia recht hatten (obzwar wanigstans

einer seiner Kamaraden, Iffland, in seiner Autobiographie ffir

Moritz' Wahrheitslieba bfirgt). Ob Moritz oder seine Zeit-

genossen recht hatten, ist hiar nicht wichtig. Das einzig

Wichtige ist, wie Moritz die Sacha auffaBte.

Anton hatte ein vial starkar ausgebautes Laindenssyndrom

als Warther. Dar Dichter Moritz verflocht vier Laitmotiva

mit Varianten kunstvoll in den ganzan Roman. Diese sind:

Anton ffihlta sich "von dar Wiage an unterdrfickt", "von Kind-

heit an verdrfingt", "er wurda von dar Reihe heraus gedrangt",

"er hatte von Kindheit an zu wenig eigane Existenz". Durch

all diasa Laitmotiva lfiuft der Gadanke, daB er, angafangen

mit seiner Geburt, sein ganzes Laban lang benachteiligt wurda.

Da die Grundstimmung des Romans passive Resignation ist,

bestfirkan die Laitmotiva diese Stimmung. Es ist nfimlich
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nicht dar Fall, daB Anton sich auflehnt. Er klagt vialmehr.

Untar der gleichen verblendung dar ungerachtan Untardrfickung

laidat Gualfo, wie Anton anzfickt harauslas, als er das Stfick

aufgeffihrt sah.

Sainar Werthar-Natur gemaB ampfirte Anton sich abar nicht

durch Gawalttatan. Ganz im Gegentail, er benutzte das Gaffihl

der Benachtailigung als Entschuldigung ffir seine Apathie,

dann, wie er sagt, die Benachtailigung hatte aina Sealan-

lfihmung zur Folge. Hauta kfinnten wir statt "Sealanlfihmung"

”Willenlosigkait" setzen. Haftig wurden nur Antons Worte

manchmal, die abar lauter Rauch und Schall sind.

Varianten der Leitmotive drficken aus, daB Anton sainan

gebrochanan Gaist, dar eigentlich mehr als nur willenlos ist,

an dieser Benachtailigung schuld gibt. Er sagt nfimlich:

"Dies war aina natfirliche Folge sainas von Kindheit an unter-

drficktan Salbstgaffihls“ (S. 214). Er sah also sein Selbst-

gaffihl varletzt, welches zur Folga hatte, daB er nicht stark

sein konnta. Wie oben gazeigt wurda, sahen mancha, daB er

einen Minderwertigkaitskomplax hatte und nutzten ihn aus,

sodaB Anton wieder "vardrSngt" und "unterdrfickt" wurda. Dar

Kreis wurda alsdann geschlossen, Anton immer mehr Stoff zu

seinem Laidanssyndrom gaband.

Die Laitmotive mfissan auch zur Erklfirung manchar Taten

und Wfinsche Antons harhalten. Seine Lasesucht, seine Dichter-

mania wie seine Theatromanie warden durch das Verdrfingtwerden

aus der wirklichen Welt begrfindet, sodaB er sich in die Phan-

tasiawalt der Romane und Dramen, der Dichtkunst und dar Bfihne
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flfichten muBta. Diases drfickt besonders die Vorrade zum

Viertan Tail ganz klar aus. In dieser Flucht aus dar raalan

Walt zeigt Anton-Moritz wieder eine Charakteristik dar Sturm-

und-Drang-Bawagung. Die Bastan dar Stfirmar und Dranger sahen

sich in ihran Bamfihungan um Reformen durch politische und sozia—

la Umstfinda gahammt, sodaB sia sich in eine literarischa Walt

flfichtaten. Sia schriaben Dramen, welcha Anton las. Sia

gingan im Dichten unter, Anton im Lesen und im Aufffihran

ihrer Dichtungan.

DER PESSIMISMUS

Was den Ursprung der Benachtailigung angeht, sehen Anton

und sein Wesensverwandter Gualfo ihn in ganz varschiedanen

Dingan. Wfihrend Gualfo ihn sehr leicht in dem HaB dar Eltarn

gegen sich selbst und sein Wesen zu sehen glaubte, ist die

Erklfirung bei Anton nicht so ainfach. Im GroBan und Ganzen

schob er die Schuld dam allmfichtigan Schicksal und dassan

Werkzaugen, Eltern und Gasellschaft, zu. Der althargebrachte,

garmanischa pessimistischa Schicksalsglaube hatte in Anton

noch einen Anhanger. In dar Tat branch: man sich dassan nicht

zu wundern. Die ganze Sturm-und-Drang-Bawegung ist im Gegen-

satz zur vorangehenden Aufklfirung pessimistisch gesinnt. Dar

Roman ist in seiner Totalitat ein ausgezaichnetas Gegenstfick

zur optimistischen und zukunftsfraudigan Aufklfirung. Er steht

hiarbei dar Aufklfirung antagonistisch geganfibar, wie die neue

Bewagung fibarhaupt. Obwohl die Stfirmer und DrSnger und Moritz

die Welt verbassern wollten, waren sia von einem unfibarwind-
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lichen Zwaifal gepackt, ob ihr Tun auch vial nutzen werde.

Max Spaltar sagt as folgendarmaBan: "these writers invaigh

against a world crying out for change and than go on to

suggest that their moralizing will not make a bit of differ-

enca".6

Diasan Pessimismus drfickt eines der Leitmotive aus: als

Anton aina Rolla auf dem Schultheatar wegen Kabalan abgesagt

wurda und er diesen verfall seiner "Welt im Kleinen" auf die

groBa Walt fibertrfigt. Diases Spiel der manschlichen Leiden-

schaften, "dies Vardrfingan und Verdrangtwerdan [ist] ein so

getreuas Bild das manschlichen Lebans . . ., daB Raiser alla

seine kfinftigan Erfahrungen hierdurch schon glaichsam vorbe-

raitet sah” (S. 303). Anton arwartete also kain Glfick in der

Zukunft, er sah nur Dunkalhait vor sich.

Den Optimismus kannta er nur ffir kurza Zeit. Einmal war

er drei Tage lang nacheinandar glficklich, welcha ihm so aina

Ausnahme waren, daB er sia als aina groBe Merkwfirdigkeit in

seinem.Leben aufzeichneta (S. 217). Er gadachta nicht zu

fibertraiben, wenn er meinte, sia waren fast so lange er denken

konnta die ainzigen ihrer Art gawesen. Er fand die Tage als

so atwas Uhgawfihnliches, daB er sich Gedanken machte, welcha

basondaran Umstanda zusammen kommen muBten, um sie hervorzu-

rufen. Er dachte sia in einem ausnahmswaise glficklichen

ZusammenfluB von haiteram Wetter, fraundlichan Gesichtarn bei

Menschen sainas Umgangs, und gasundam Blut argrfinden zu kfinnen.

In metaphysische Tiefan dar Verzweiflung fiel Anton oft,

in solche, in die nur ain sehr nachdanklicher Mensch fallen
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kann. Er kam zu seinem Pessimismus nicht nur durch einen ge-

ffihltan Mangal an den alltfiglicheran Lebansbadingungen. Ihn

stfirta zum Beispiel die Vorstallung, daB die Menschen ainander

nicht naha kommen kfinnan, daB jadar so varainzelt, einsam und

allain sein Laban mitten unter anderen sainesgleichen dahin-

1ebe. Er schlug sich jahrelang mit diesem Gedanken herum.

Anton klaidate die Vorstallung in sehr anschauliche Worte.

"Wenn er so auf dar StraBe zuwailen dicht neben einem ganz

framdan Menschen herging--so wurda ihm der Gadanke dar Framd-

hait diasas Menschen, dar gfinzlichen thewuBthait das einen

von dem Naman und Schicksalan des andarn so lebhaft, daB er

sich, so dicht es dar Wohlstand erlaubte, an einen solchan

Menschen andrfingte, um auf einen Auganblick in seine Atmos-

phfira zu kommen und zu versuchen, ob er die Schaidawand nicht

durchdringan kfinnta, welcha die Erinnerungen und Gedanken

diasas framdan Menschen von den seinigen trannte" (S. 229).

Anton mfichta nicht allaine sein. Er mfichte sich anderen

Menschen naharn, denn ar hat antdeckt, daB dar Mensch nicht

allaine leben kann. Doch sich mit anderen zu verstfindigan,

ist nicht leicht. Warther, dar andere Empfindliche, hat ganz

Ehnlicha Bamerkungan gamacht: "Ich mfichte mir oft die Brust

zerraiBen und das Gahirn einstoBen, daB man einandar so wenig

sein‘kann" (Brief Vom 27. Oktober 1772). Die Entfremdung

zwischen Mensch und Mensch ist nach Warther und Anton aina

trauriga Tatsache .

Wenn Menschen nicht menschlich gegeneinandar sind, das

heiBt, wenn sia die Gegenwart anderer nicht anerkennen, da—
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gradiaran sia sich zu Tiaran und leblosan Dingan, die keinan

Gaist haben. Mit dieser Uberzeugung erffillt, ging Anton aina

Zaitlang oft zum Schlfichter, um einen Untarschied zwischan

sich als Mensch und den Tiaran auszumittaln. Es'lag ihm alles

daran, den Untarschied zwischan sich und dam Tiara zu wissan"

(S. 231). Ein andermal ffihlta er lebhaft die Stella im Warther,

wo dieser das Manschendasain mit einer leblosan Marionette ver-

gleicht. Beim Handereichen hatte er oft das Gaffihl gahabt,

das Nachbars Hande waren aus leblosam Holz.

In dieser vfilligen Laera des Alleinsains verheerta ihn

dar Gadanka von einem "Sich-unter-dar-Mange-verliaran". Nicht

einmal Kafkas Romane und Erzfihlungan zeugan von einem vernich-

tandaren Nihilismus als Moritz' Worte (S. 229 - 233). Alla

Gedanken hiar mutan uns heute so modern an. In einem Gadrfinge

von Menschen konnta ihn ein Geffihl dar Kleinheit, Einzalhait,

aina dam Nichts naha kommande Unbedautsamkait packan. Der

Sturm und Drang und unser Jahrhundert sind besonders stark von

derartigan dfisteran fibarzeugungen angastackt. Wie oft ist

Moritz bemfiht, Erscheinungen in seinem Roman zu denen eines

modernan Zaitalters zuzuspitzan. Hans Joachim Schrimpf, einer

der Moritz-Spezialistan, siaht es auch so: "Er stilisiert

auf das Zaittypische hin mit dem Ziel, einen mfiglichst voll-

standigan Symptomenkomplax zu erfassen".7 Die varschiedanen

Syndrome, die Moritz analysiert, sind Ausdruck einer geschicht-

1JCh-gasellschaftlichan Krise dar modarnan Individualitfit.

E8 ist bedeutand, daB dar Sturm und Drang als arsta moderna

Bewegung problematischa Individualitfiten raalistisch-glaubhaft

VOrbrachte.
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Das moderna Gaffihl von dem geringan Wart das Einzalnen

gawinnt Raum in Antons Sensibilitfit. Wie die Geschichte der

Menschheit oft gazaigt hat, kfinnan Menschen, wenn sia sich in

einer groBen Masse befindan, als leicht ausnutzbares Material

galtan. Anton erhabt seine Stimme fast revolutionar wenn er

das ainsiaht. "Welch aina Mange von dieser Manschenmassa, aus

welcher Staatan und Kriegshaare, so wie aus Baumstfimman Hfiusar

und Tfirme gabaut warden!" (S. 229).

Die Rabanstein-Episode wird oft als dar Hfihepunkt des

Nihilismus im Roman angesehen. Der Rabenstein war der firtliche

Hinrichtungsplatz vor Hannover, wo Anton einmal der Hinrichtung

von vier Missetfitarn beiwohnte. So ein Rabenstain arscheint

schon in Goethes "Urfaust" bei Gretchans Hinrichtung und kann

Moritz bekannt gawesen sein. Die in jener Zeit noch fiblichen

grausamen Formen dar Hinrichtung, Kfipfan und Rfidern, hatten

aina zarschmetternde Wirkung auf Anton. Als er einmal einen

Menschen so zerstfickt sah, "als ob ain Baum im Walde umgehauen

oder ain Ochse geffillt warden sollte", varzwaifalte er an dam

Wart das Menschen. Wie besonders Lenz wurda Anton-Moritz von

einer Verzweiflung an dar Ungarachtigkait und der brutalen

Bahandlung im manschlichen Laban durchdrungan. Bei solchen

Galeganhaiten sehnta Anton sich (in Anklfingen an die Idea

seiner Hailssandung) in den Tod, insbesondera in den Tod der

Viar Gaschundanen. Seine Todassehnsucht machte, daB er in

einer widarnatfirlichen Stimmung nfimlich mit einem gawissan

v’ergnfigen nach Hausa ging. Doch daB er tief ergriffen wurda

und ffir das gewfihnliche Laban unffihig gemacht wurda, zaigen
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Dar Pessimismus, dar bis zum Nihilismus raicht, hfillt

den ganzan Roman in aina Dfisterheit und Dunkalhait, die nicht

zu varkannan ist. Alla die genannten Formen von Antons Leiden

am Laban sind Ausdruck seiner Verfremdung vom gewfihnlichen

Laban.8 In dar Rfickarinnerung scheint Moritz sein ganzes

Laban von einer dunklen Wolke umhfillt. fiberhaupt die Kind-

haitsarinnerungan im Ersten Tail und die Gymnasialzeit im

Zwaiten und Drittan Tail sind oft durch den Leitmotivsatz

"Von dar Wiaga an unterdrfickt” und dem daraus folgendan ”Aus

der Reihe heraus gedrangt" untarstrichan.

Die Dfistarhait kommt in mancham Farban, die als dunkel

empfundan warden, symbolisch zum Ausdruck. Das Wort "dunkal"

selbst kommt oft vor. Die Lobanstain-Episode ist von auswegs-

losam Dunkal durchdrungan. Zum Beispial kam Anton bei dem

bloBan Aussprechan von SBraunschweig”, der Stadt seiner Hut-

macharlehra, aina Stadt "von dunklen Ansehen" in den Sinn

(S. 46). Als Anton mit seinem Vatar nach Braunschwaig kam,

um seine Lahrlingszait anzutraten (S. 46), fing as an, dunkal

zu warden-~ein schlechtas Omen, daB dann auch durch das Pol-

genda garechtfartigt wurda. Des Hutmacharmeistar Lobenstains

strata war “dunkel'. Und dann hatte das Haus noch aina

schwfirzlicha AuBanseite und aina groBe schwarza Tfir, die mit

vielen eingaschlagenan Mageln varsahan war, sodaB sia aina

grofla Ahnlichkait mit einem Sarg hatte. In dar Folge wurda

Anton das Laban auch damentsprachand unliabsam gamacht. Die

groBe Stuba war dunkelbraun getfifelt. Lobanstain selbst hatte



35

schwarzes Haar, schwarza Auganbrauen und einen unertrfiglichen,

dfisteran, intoleranten Blick (S. 47). Alla Arbeitar das Hausas

trugan schwarza Schfirzan (S. 55), in einer Werkstatt von

schwarzan Wandan und einem immarwahrandan schauerlichen Dunkel

(S. 48). Die Hfita wurden gaschwarzt (s. 60). Die unliabsam-

sta Arbait wurda in einem dunklen zugemauertan Loch in der

Erda, dar Trockanstuba, varrichtet (S. 62).

Spfiter, in dar fiffantlichan Schule und in Gymnasium,

wurda Antons Klaidung ihm wegen ihrer Armlichkeit zum steten

Born in Auga. Basonders der Rock aus grauem Bediententuch

kam ihm nia aus dem Sinn. Er sehnta sich, den heller ga-

ffirbtan blauan Mantel der Chorschfiler zu tragen.

Antons Spaziargfinga fanden oft in der dunkelstan Nacht

statt. Er schien aina Vorlieba ffir das Nachtwandarn gehabt

zu haben. Oder er schweifta in trfibem und sturmigam Wetter

umher. Wenn er nicht schlafen konnte, machte er Spaziergfinga

im Halbdunkaln und im Stockfinstern. Ein Hfihapunkt der vielen

Wandarungen im Dunkaln ist harvorzuheben (S. 326 - 330). Der

Himmal umzog sich immer dfisterar, er taumelta lange auf einem

Kirchhof umber, von zwai fiber ihm.fliegenden Raben begleitet.

In dar Erinnarung bildeta die ganze Schrackensnacht eine

“dunkla Gruppa", ein Nachtstfick, woran sich spatar in ein-

samen Stundan seine oft perverse, an Edward YOungs Eight

Thoughts on LifeI Death and Immortality (1742 - 1745, 1754

deutscha Ubersatzung) gaschulte Phantasie ergfitzte.
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"JOY OF GRIEF "

Antons Pessimismus, seine pathologischen Manifestationen,

und sein Trfibsinn waren jedoch nie absolut, waren nicht ohne

Lindarung. Dar Druck dar schwarzan Melancholie hatte ihn

sichar schon langst zum Wahnwitzigan gamacht, wenn er nicht

ain Hilfsmittel dagegen gehabt hfitte. Vielmehr war as so,

daB Anton sich nicht durch Glficksfalla oder aina Bassarung

sainas Schicksals in seinem Pessimismus beirran lieB. Dieser

Satz ist nicht sarkastisch zu verstehen. DaB kain Sarkasmus

dabai mitklingt, ist einer nauen Eigenheit Antons zu vardanken.

Ihm war aina Vorliaba ffir Schwermut und Melancholie aigan, die

er niamals laugneta. Er hatte sogar sein aiganes Wort daffir.

Er nannte sia ”joy of grief”.

Dar anglische Ausdruck war ein Liablingswort dar Empfind-

samkait sowohl in England als auch in Deutschland. Er rfihrt

aus Edward Youngs Eight Thoughts on LifaLLDaath and Immortality

her. Die anglischa Literatur war in Deutschland schon sait

dem Robinson Crusoe (1719) sehr beliebt gawesen. Saitdam zog

Deutschland England als Vbrbild in litararischen Geschmacks-

sachen vor und brach mit einer langen Tradition der Franzosan-

nachahmung .

Das gasamte achtzehnta Jahrhundert war von einer gawissan

"waltschmerzlichen", sogar krankhaften Empfindsamkeit besessan.

Diese Empfindsamkait war durch aina direkte Linie mit dem ab-

Sterbendan Pietismus, dar Gaffihlssaligkeit predigte, varbunden.

Der Bewagung des Sturm und Drang waren viele Aspekte zu-

gehfirig, die man gleichwohl unter dam Gasichtspunkt der Bewa-
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gung der Empfindsamkait untarsuchan kfinnte. Da die zwai

Bawagungen fast glaichzeitig existierten, ffillt es in dar

Tat manchmal schwar, sia in vielem auseinandar zu halten.

Anton war in dieser Hinsicht der ampfindsama Zug des soga-

nannten "joy of grief” eigen.

Moritz fibersatzt die drei Worte maistans mit "Wfinna dar

Trfinen". Menschmal fibersetzt er sia auch nicht. Andere

Male beschreibt er das aigentliche Geffihl sehr raalistisch.

Er spricht von einer qualvollen Wonne, von jener "schwarmuts-

vollen trfinenreichen Fraude" (S. 18), die ffir ihn sait seiner

Kindhait immer atwas Anziahendes gahabt hatte, und der er sich

mit Vorliebe dann gern fiberlieB, sooft ihm ein Wunsch fehl-

schlug. Man kann ohne Zwaifel sagen, dafi Anton sich garna in

Lagan bafand oder sich zum FleiB in Lagen varsetzte, in denen

er sich unwohl ffihlta. Moritz' jfingarar Brudar spricht spatar

fiber diasas Thama in seinem Briefwechsal mit Jean Paul. Er

sagt antschuldigend darfiber, daB Moritz UmstSnda, die ihm im

wirklichen Laban so manchan Kummer machten, in seiner Phanta-

sie nun harbaiffihrta, wail er sich fiben wollte, sich darfibar

zu arheban. Es ware also kain Wunder, daB ar nicht nur in

der Phantasie, sondern "auch in der Wirklichkait oft mit einem

Qawissan heimlichan Wohlgefallen harte Widarwfirtigkeiten des

Sohicksals arwartete oder gar selbst unvarmerkt arragte, um

an.ihnan Muth und Krfifte zu arproban".10

Anton schied nicht klar zwischan unliabsamem und wfin-

aChanswertem VardruB. Einam distanziarten Beobachter kfima

‘dieser Satz heute unsinnig vor, darum mus man versuchen, ihn
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im Zusammenhang der Zeit dar Empfindsamkait, in dar ar ge-

schriaben wurda, zu verstehen. Bin unliabsamer VardruB war

damals von einer groben, gamainan und niedrigan Art, wobei

auch nicht dar mindasta Grad von sanftar Malancholia oder

atwas darglaichan bastahan konnte (S. 419). Es ware aina

gfinzlich unfisthatische Empfindung, wie wenn ain Mensch ganz

vom Regen durchnfiBt, vor Frost schaudernd nach Hausa kehrte

und dann aina kalta Stuba vorffinde.

Dia Wonna des “joy of grief” erschfittarta die Seale der

Empfindsamen und rainigta sia. Die Empfindsamen waren in

ihram Element, wenn sia sich in dem unaussprechlichan var:

“gnfigen dar wahmfitigan Empfindungan baden konntan. Eine

solche Erschfittarung war Anton "mahr wart als aller andra

LebensgenuB, er hatte Schlaf und Nahrung darum gegeben"

(S. 96). Andara Menschen in seinem vmgang, welcha diasalbe

wanna pflagtan, waren sein Vatar, mehrera seiner Fraunde, und

dar Garnisonkfister in den Religionsstundan. Diesam 3011 as

Trfinan vor Fraude ausgepraBt haben, wenn er den zfiglingen

Himmal und Hfilla auf aina so ffirchterliche Art vorstallta,

daB sia ein angenahmes Entsetzen packta, "womit man das

Schrackliche und Ffirchterliche gameiniglich anzuhfiran pflagt"

(S. 110). Diasas Ganza machte ihnan einen gewfinschtan ar-

schfittarndan Auftritt. In so einer Dankungsart sind Sltaste

oberresta der'primitivan mystischan Gaffihle enthaltan.

Das Thama dar Leitmotiva mun hiar wieder erfiffnat warden,

denn an diesen 1§Bt sich leicht Antons Salbstmitlaid, sein

"Joy of grief" erkennen. Wenn er sich "von dar Wbbge an
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unterdrfickt", "von Kindhait an vardrfingt" und "aus der Reihe

harausgadrfingt" dachte, widerfuhr ihm eigentlich eine Art

Trost dabai: “Das war wieder the Joy of Grief, dia Wonne der

Trfinan, die ihm von Kindheit auf im vollen Mafia zutail ward,

wenn er auch alla fibrigen Frauden des Lebans antbehren muBte“

(S. 191). Diases Zitat ist wiederum nur aina Varianta dar

Laitmotiva, sodaB die Wortgruppa ”joy of grief" eigentlich

selbst als Leitmotiv gazfihlt warden kann. Wonnetrfinan argon

Anton vorzfiglich dann, wenn er Bfichar 1as oder Schauspiale

sah, die as ihm ermfiglichten, sichiin den unschuldig untar-

drfickten, den Unzufriedanan, den Schwermutsvollen und den

Salbsthassarn wiederzufindan. Er sagt, sein Trfinanraichtum

ging so wait, daB er selbst bei komischan Stficken mahr wainte

als lachta.

Anton ampfand diasa Sondarbarkeit in klaran Momentan auch

als ungasund, sodaB er einmal als Gagengift einen Ttaktat gegen

die Empfindsamkeit schraiben wollte. Er kam mit dem Aufsatz

nicht sehr wait.

Diese Besprechung von Antons "joywof grief"-Syndrom ist

notwandig, um alla fibrigan Syndrome in rechtan Licht zu ba-

trachten. Die psychologische "vernichtung" in den anderen

besprochenen Teilen ist also nicht immer Ernst zu nahman.

Wenn dar Laser sich stfindig das "joy of grief" vor Augen halt,

kann.er dem tief passimistischen und nihilistischan Grundton

dag Romans die Waage halten. Der Anton Raiser ist in der

Widerspiagalung beidar Tendanzen wiederum ain getreuas, wart-

vollas Zaugnis seiner Zeit.
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ENGE UND WRITE

Symbolisch am st5rksten kommt Antons Ambivalanz durch

seine Doppalvorstellungen von Enge und waita zum Ausdruck.

Die zwai sich ganzlich entgegangesatztan Konzapte zaigen seine

ungaheure Zwiespfiltigkait. Hiar wie in vialam anderen wird er

zwischan zwai Extramen hin und her gazogen, und keines ba-

friadigt ihn lange. Er ist sich seiner Wankelmfitigkeit ba-

wuBt, schiaby sia abar wie seine anderen psychologischen Fahler

seinem frfih unterdrfickten Selbstgeffihl zu, welches sich auch

durch spatera vardrfingung nia erholta und nie stark warden

kannta. Wie die Leitmotive fiber Untardrfickung, prfigen die

Worte "Enge” und "Waite" den Roman stmnkturell, daB man sia zu

Leitmotivan erhaban kann.

Die Vorstallungan von Enge und Waite sind in dar gesamtan

Sturm-und-Drang-Litaratur vorhandan. Sia durchziahan alla

Schriftan von Moritz. Sia drficken dar Stfirmer und Drfingar

unzufriadenhait mit gesellschaftlichen Formen aus, und ihran

Wunsch nach Entkommen aus diesen Forman. Bei Harder, Lenz

und Moritz wurda die Enge zuarst in dar Form ihras religifisan

Blternhauses gaspfirt, sodas sia Reballan gegen die orthodoxa

Religion wurdan. Bfirgar, Heinsa und Goethe lebtan in ihrem

Laban oder in dar Dichtung in Opposition zur Monogamie.

Schiller, Lenz und besonders Schubart lehntan sich in ihrer

Dichtung gegen politische Zustfinda auf. Stfirmer und Drfinger

wie Klingar, die sich nicht mit intellektuellan Thamen ba-

schfiftigten, lehnten sich gegen die Grenzan, die dem Gaffihl

und dam.Banehmen gesetzt wurdan, auf. Die ebenganannten Dich-
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tar ampfanden Eingaangtsain auch in noch anderen gesellschaft-

lichen Formen als in den arwfihntan. Goethe und Moritz be-

trachteten ihre Bltern als Ursprung vialar ihrer Qualan.

Lenz war gegen den Militarismus und zugleich mit Moritz gegen

die herkfimmlichan Brziahungsmethoden, und Schubert litt stark

unter den Formen des Despotismus. Viele andere Beispiela

kfinnten angeffihrt warden.

Lebanshaltungan und -rage1n, die den maistan Menschen und

besonders den Bfirgern garade den Sinn ihras Dasains und ihrer

Arbait reprfisantiarten, waren den "Ganies" ainfach verbote,

die ihran Gaist und ihr Tun einpfarchten. In dar Bewagung

des Sturm und Drang brach ihr modarnes Leiden, harvorgarufen

durch ihre intallaktualla Einsicht in die Probleme dar Zeit,

zum ersten Mal in Empfirung los. Im Gegensatz zur Aufklfirung,

dia viele der gleichen Ubal langsam baseitigen wollte, konnten

die Jfingaren nicht wartan, wenigstens in dar Dichtung nicht.

Dahar rfihrt auch dar Mame ihrer Bewagung. Ruth Ghisler klad-

dat dies so traffand in Worte ain! "Die Uhvarainbarkait von

auBarar Enge mit innerlicher Waite bildat den Kern der Moritz-

schan Gesellschaftskritik und darfibar hinaus den dar maistan

gasellschaftskritischen Ausarungen der Zeit".ll Sia siaht

die Dichter als aina neue, vargeblich emporstrabande Elite,

aina Elite das Geistas, nicht dar Gaburt oder das Geldas.

Die, welcha sich 'Ganias" nanntan, muBtan sich glaichfalls

als Elite gesehan haben.

Eine Erklfirung der Bedautung der Wfirtar "Enge" und ”Waite"

Ware nicht vollstfindig, wenn man as bei dem schon Erwfihntan
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liaBe. Es genfigt nicht, zu sagen, die Stfirmar und Drangar

ampfandan Enge immer als atwas Unliabsames, und Erwaitarung

immer als atwas Positives. Das ist keinaswags der Fall. In

den Schwierigkeitan, sich mit dem Laban zu versfihnan, fialan

sia manchan ambivalenten Gaffihlen anhaim, worunter sich die

Bemfihung bafand, durch das existiarenda gasellschaftlicha

System zu wirkan. Um das zu bazwackan, muBten sia sich ain-

schrfinken lassen. Doch war das noch nicht alles: mancha ba—

schlich aina direkta Sehnsucht nach einem normalan, ainfachan,

gawfihnlichan Laban dar Zufriadanheit und Geborganheit. Ihre

Zwitterhaftigkait ist ganz die namlicha wie diejeniga dar

Thomas Mannschan Tonio-Krfigar-Gastalten im zwanzigstan Jahr-

hundert. Baida varanschaulichen ein Phanomen, das bastimmt

schon so alt wie die Geschichte der Menschheit ist, abar zu-

arst im Sturm und Drang stark zum Vbrschein gelangte.

Anton Raiser bietet zusamman mit Warther das ffir die

Bewagung baste Beispial eines ausgeprfigten und ambivalenten

Enga-und-Weite-Gaffihls. In einem mindaran Grad ffihlt auch

Gualfo die Ambivalanz, wenn er garna mit Kamilla ein trautas

Heim grfindan machte und sich garna von ihr zfihmen liaBa.

Auch Karl Moor wfinscht sich das Gleiche. Doch die Geschichtan

Anton Raisers und Werthers sind wegen ihrer Ambivalanz

zwischan Enge und Waite mit einem rotan Fadan durchzogan.

Hugo von Hofmannsthal siaht ihr Leiden in den Batrachtungan

Von dam Blickpunkt eines Dichters als typisch ffir ihr zeit-

alter an. Als Dichter mun er seine Kollegan bassar verstehen

als viele von uns, wenn er sagt: ”Batrachtat man das 18.
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Jahrhundert als das Jugendaltar das jatzigen Dautschan, so war

as aina gafahrlicha Jugend, die war eingeangt und schal und

angatan, das Selbstgeffihl zu untargaban und den Gaist am Laban

zu dasintarassiaran, ja aus dem Laban wegzuschreckan. Dar

'Anton Reisar', Jung-Stilling, Winckelmanns und Lessings Laban

sind ihre traurigan Dokumenta, 'Warther' und 'Wilhelm Meister'

ihr vattifittas Abbild in einem Zaubarspiagel".12 Hofmannsthal

kannta mit den Stfirmern und Drangarn ganz gut sympathisieren.

Auch er sah das Fahle an ihrem Zeitalter. Antons und Warthars

Einangung und Temperament hatten zu dam abanfalls von Hofmanns-

thal arwfihnten, hiar schon besprochenen Phfinomen das einga-

schfichtartan Gaistas und dar Unlust am Laban beigetragan. Zu

besprechan bleibt jatzt noch ihr Unglfick im Zusammenhang mit

dem Enge-und-Waita-Gaffihl.

Zuarst wird das Gaffihl dar Enge in seinem negativan

Aspekt untersucht. Auch ohne Hilfe des Rfickblicks, wo alles

Wichtige wie unter einem Vargrfinerungsglas harvorstachander

arscheint und deshalb klarer gesehan wird, ist es leicht zu

erkennen, daB Anton schon von Kindhait an unter einem Gaffihl

dar aufgazwungenen Einschrfinkung litt. Glaich die varlfindi-

gung seiner Geburt ist mit Kritik an dar Enge des unauflfis-

lich geknfipftan Bhabandes zwischan zwai sich nicht liebanden

Ehapartnarn varbundan. Da die Eltarn in ihrer Eha nicht glfick-

lich schienan, sia abar auch nicht auflfisan konnten, varsauer-

ten sia ihren Kindarn, und insbesondera Anton, das Laban. Es

ist kain Wunder, daB Anton dann das ganze Familiankonzept

ablehnta. Basonders der Vatar schrfinkta sein Laban auf mahr-
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facha Weise ein, wie as von dem damaligan stark patriarchali-

schan System zu arwarten war.

Dar Vatar war zum Beispial das Instrument, wodurch Anton

die Religion das Hauses verlaidet wurda. Vatar Reiser, wie

Vatar Moritz, waren fanatischa, bigotte Anhfinger einer piatis-

tischen Sakta, das Quiatismus. Durch das schlechta Beispiel,

das Anton von den Eltarn hatte, deran Zwiste grfiBtentails aus

Mainungsverschiedenhaiten in Glaubensfragen herrfihrtan, wurda

er aller Religion abhold. In seiner Abneigung bastfirkta ihn

als Viarzahnjfihrigar sein Aufanthalt beim Hutmacharmeistar

Lobenstain in Braunschwaig, der abanfalls Quietist war und

deshalb von Vatar Reiser zu Antons Erzieher ausgewahlt warden

war.

Auf aina labansbestimmende Art wollte dar Vatar Anton in

dar Wahl eines Befufs einengen. Er hatte ffir ihn einen klein-

bfirgarlichen Beruf bastimmt, den eines Hutmachers. Anton hatte

ihn jedoch schon vorhar geffihlvoll wissan lassen, daB er um

alles in der Welt garna studiaren und aina Laufbahn als Lahrer

oder Pfarrer antretan wollte, oder einen sonstigen galehrtan

Baruf zu erlarnen hoffte. In einem anderen Buch von Moritz,

Basan eines Dewhen in England in Jahr 1782, spricht er die

Baobachtung aus, daB dar untarsta Stand 3ftars Schuld sei an

dar Varawigung seiner Misare, da die Vatar ihre aigane mfihsama

Bahn den Sfihnan vorschriaban. Dieses ware fast dar Fall bei

Anton-Moritz gawesen.

wail der Vatar kaine geldliche Untarstfitzung zu Antons

GYmnasialstudium hergeben wollte, wurda Anton stattdessan
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glficklicharwaise ain Gfinnar in der Gestalt des landasherrlichen

Prinzen zutail, wie as damals fifters geschah. Doch sein Vatar

und andere Bfirgar fanden einen Wag, auch jatzt Anton einzuen-

gen. Ihm wurda bafohlen, kain Geld des Prinzen auszugaben,

sondern as zu sparan. Statt dassan sollte er von Fraitischan

und in freiam Logis laben, die ihm von "wohlmainanden" Bfirgarn

gabotan wurdan. Diases rosige Bild wurda abar bald geschwfirzt,

denn bei den Fraitischan wurda ihm jadar Bissen bei diesen

Srmeren Kleinbfirgern angerechnet und in Logis wurda er lastig,

da ar aben nicht zur Familie gahfirta. Antons trfibsta Brinnerun~

gen sind die an die Fraitische, sodaB ar manchmal tage- und

wochanlang nichts an, wail ar nicht listig fallen machte. Er

wollte lieber Hunger laiden oder starban, als von den Menschen

aingeangt sein.

Da Anton sich immer dankbar zaigen sollta, wurda ihm

selbst sein Studium verlaidet. Die Schulstuba wurda ihm zu

eng, die Lahrar und Schulleiter schienan kain Interesse an ihm

zu haben, und seine Mitschfiler schauten ihn hfimisch an, wail

ar ein Battalstudant war und in zerlumptan Klaidern umharlief,

da so vial Geld wie moglich gespart warden sollte. Zu solchen

Zeiten floh er in die Waite. Die varschiedanen Mifihandlungen

bastfirkten natfirlich seine angeborene Malancholia. Sia ba-

stfirktan ihn auch in dem Glauban, daB er sait der Geburt so-

wohl wie im spfitaran Laban von anderen unterdrfickt wurda

(siahe Abschnitt fiber Leitmotive).

Wfihrand seiner Kindheit und Gymnasialzeit wurdan ihm

Mauser zum Symbol gfillendar, unfraiwilliger Einschrankung.
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Viellaicht war deshalb sein liebstes Zarstfirungsspiel janas

mit den Papiarhfiuschen. Wenn ar auf sainan haufigan macht-

1ichan Spaziergangan auf dem Stadtwall ging, brachte dar An-

blick der Mauser mit ihren arleuchtatan Fenstern zweiarlei

Empfindungen in ihm hervor, aina positive und aina negative.

Die negative gehfirt hiarher. "Eine Reihe arleuchtatar Wohn-

zimmer in einem framdan, ihm unbakannten Hausa, wo er sich

aina Anzahl Familian dachte . . . hat nachher bestandig son-

derbare Empfindungen in ihm arwackt--dia Eingaschranktheit des

einzelnen Menschen ward ihm anschaulich" (S. 229).

Zur Schrackensgestalt typischar extremar Einschrankung

wurda ihm auf dem Wag von Hannover nach Erfurt aina stainalta

Frau, die er in einem Wirtshaus sozusagan hinter dam Ofen

sitzan sah. Die Vbrstellung, daB diasa Frau hiar geboren, ar-

zogan und alt gawordan war, immer die Wanda- der Wirtshaus-

stuba, den Ofan, die Tischa, die gleichen Banka gesehan hatte,

machten ihm sein gagenwfirtigas Wandern doppalt so lieb.l3 Der

Gadanka an so aina alte Frau brachte einmal dirakt revolutionare

Worte aus ihm hervor, die er sich beim Anblick dar arleuchtatan

Hfiusar dachte. "Das Immerwiedarkehranda in den sinnlichan Ein-

drfickan scheint as vorzfiglich zu sein, was die Menschen im Zaum

hfilt und sia auf einen kleinan Fleck beschrfinkt.--Man ffihlt

sich nach und nach selbst von der Einffirmigkeit des Kreisas,

in walchem man sich umdreht, unwiderstehlich angezogen, gawinnt

das Alta lieb und fliaht das Neue" (S. 400).

Eicht nur Mauser, sondern aina alte Stadt fiberhaupt wurdan

Anton zum Symbol dar Bingaschrfinkthait. Eine alte, noch
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typisch mittelaltarliche Stadt im Ganzan, mit ihren kleinan,

engen, zusammengadrfingtan Hfiusarn, ihren angan Gassan, den paar

spitzan Tfirman und dam alles umgebanden Stadtwall mit dem

nachts geschlossenan Tor war in Gegensatz zur weitan, freien

Natur ainfach zu sehr zusammengedrfingt. Der Wall schloB die

Bfirgar jade Nacht mit ihrer Einwilligung oder gegen ihren

Willan in die Stadt ein. Dashalb ging Anton so oft in den

nfichtlichan Spaziargangen auf den Wall, wail er nicht waiter

vordringen konnte, nicht aus der Stadt kannta.

Am hfiufigsten stallt abar ain Turm das Symbol der Enge

im Roman dar. Der Turm einer Stadt kfindigta dam Wanderer

schon von waitem her aina Behausung der Menschen an. Auf

sainan vielen groBan und kleinan Wandarungen gab der Anblick

eines Turmas Anton sofort das Geffihl, daB nun bald seine fibli-

chan Leiden unter den Menschen ihren Fortgang nahmen wfirden.

Dashalb nennt er den Namen der Stadt seiner Kindhait und Jugend,

Hannover, nia ohne deran vier Tfirme,soda8 sia ihm immer die

"Stadt dar vier Tfirme"vwar. Als ar mit seinem Vatar aus

Hannovar wandarta, war er unbaschreiblich froh, die vier

Tfirme aus dem Gesichtskrais zu verliaran, und unbaschreiblich

traurig, sich nach dem varhfingnisvollan Aufanthalt in Braun-

schwaig ihnan wieder zu naharn. Auch nach wiadarholtar Heim-

kehr war as immer das Gleiche. "Da er nun wieder dia vier

Tfirme erblickte, die er schon unter so mancherlei varschiedanen

verhaltnissan wiedargesehan hatte, so wandelte ihm diesmal

aufs neue ain fingstliches Geffihl an, da er aus dar weitan

Walt nun wieder in diesen kleinan Umkreis aller seiner ver-
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haltnisse und Varbindungen zurfickkahren sollte, das Allzuba—

kannta dort dauchte ihm so fade" (S. 300). Die "kleinlichen

Varhfiltnissa“ qufilten, drfihkten ihn.

Unter den vier Tfirman, "die ihm glaichsam wie groBa Stif-

te arschianan, welcha den Fleck seiner mannigfaltigen Leiden

bezaichnatan” (S. 187), war ihm insbesondera dar nur mit einer

kleinan Spitze versahena Marktturm verhaBt. Seine Farba war

schwfirzlich. Dieser stand bei dar Schule, welcha der Ort

manchar seiner grfiBtan Niederlagen gawesen war. Auch wurdan

dort den armen Sfindern die Todesurteila vorgalesen.

Dieses Gaffihl dar Enge begleitata den Menschen Moritz bis

ans Enda sainas Lebans. In Briefen, fibarhaupt in denen vor

seiner Flucht aus Berlin nach Italian, schrieb ar an sainan

ehemaligan Schfilar und langjahrigen Fraund Klischnig: "um

mich wird die Aussicht immer anger" (26. Mai 1786). "Es ist

beschlossan! Ich muB fort, wenn ich nicht zu Grunde gehen

will" (26. Juni 1786), und, endlich in Italian: "Jetzt bin

ich fray-—haba das Joch abgeschfittelt, das ich mir so gaduldig

auflegen lieB, ohne zu ahnden, wie sehr as mich noch drficken

wfirde, und bin dam Schulkarker [als Lehrar] entflohan" (August

1786). Aus Moritz' waiterm Laban wissan wird, daB or as his

lange auf einem Flack ausgehaltan hatte. Er wechselte fiftars

den Beruf und war eigentlich nie lange irgandwo angestallt.

Br log das Laban eines freien Schriftstallers, Kritikers und

Galahrten vor. Br wechsalte oft seine WOhnung, reista vial

und schien sich nia lange an irgand einen Menschen gabundan

zu haben. Salbst seine Gedanken liefen immer in mahreren
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Richtungen zugleich, sodaB ar manchmal im salban Jahr an

padagogischen, theologischan, grammatischan, philosophischan,

dramatischen und dichtarischan Arbeitan beschaftigt war.14

Alla autobiographisch getfinchten Schriften bahandeln das

Thema Enge. In Andreas Hartknopfs Pradigerjahren steht aina

besonders klara Stella.15 Hiar deutet dem Helden (wie bei

Anton) das kleina Stfidtchan mit dem Turm von seiner eiganer

Pfarra ein ainffirmigas, nutzloses Laban an. Er dankt, das

Laban im Stfidtchen wird ihn stfindig einengan, bis es in dar

Form eines sich an den FfiBen varjfingenden, verengandan Sarges

auslaufen wird.

Imlgnton Reiser kommt das Geffihl dar Enge zu einem Hfiha-

punkt, wfihrend sich dar Held auf einer seiner Nachtwanderungen

bafindat (S. 326 - 328). Anton varirrte sich auf einem kleinan,

unordantlichen Friedhof, wo ihm wie Andreas die verstallung

der SuBarstan Enge im Sarg und in Grab symbolisiert wird.

Mach einem Laban der Enge schien ihnan nur aina noch grfiBara

Enge im Tod bevorzustahan. Sia hatten keinan optimistischan

Glauban an aina andere Walt. Das Erdendasein hfirta auf einem

Friadhof auf. Auf diesem engen, kleinan Friedhof bei dar

unansahnlichan Kircha waren sogar dia Grabhfigel dicht aneinan-

der gadrfingt. Als Anton sainan Blick nur auf diesen kleinan

Flack Erde richtate, schien ihm das Winzige und Klaina in End-

mekt aller Dinga, dem engen dumpfen Sarge, zu liegen. Mach

diesem “war nun nichts waiter--hiar war die zuganagelte

Brettarwand--die jedem Sterblichan den fernarn Blick varsagt.--

Das Bild erffillta Reisarn mit Ekel--der Gedanke an dies Aus-
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laufen in einer solchen Spitze, dies Aufhfiren ins Enge und

noch Engare und immer Bngare--wohintar nun nichts waiter mahr

lag--triab ihn mit schracklicher Gewalt von dem winzigan Kirch«

hofe wag . . .” In diesem Gadankangang fortfahrand, fragt sich

Anton, warum das Kleine und Enge so schracklich ist--um darauf

zu antwortan, wail as Laerheit, Leiden und Varnichtung arwackt.

In dieser Angst vor der Leere des Grabes nach einem learan

Lebanswandal hat Anton in Warther einen Gesinnungsgenossen,

welcher schraibt: "Dar Schaupltz das unandlichan Lebans var-

wandalt sich vor mir in den Abgrund das ewig offnen Grabs"

(Brief vom 18. August 1771).

Der Abneigung und Furcht vor der Enge ist die Flucht in

die Waite antgegengesatzt. Warther und dar Wilhelm Meistar

der Theatralischan Sandung waren barait, wenn es ihnan zu

Hausa nicht behagta, ihr Glfick in dar "weitan Walt" zu suchen.

Sia wandartan und pflegten den Ortswechsel wie ein Hans-im-

Glfick, his as ihnan irgandwo behagte. In dem Drama Sturm und.

Drang von Klinger, das dar ganzan Bewagung den Naman gegeben

hat, raisan die Hauptparsonan fiber ganz Europa und nach Amerikg

auf der Sucha nach ihrer Schicksalsbastimmung.

In dam Namen des Helden unseres Romans, “Anton Raiser",

stackt aina absichtlicha Anspialung des Autors. Er ist sym-

bolisch gemeint und varsinnbildlicht aina Sturm-und-Drang-

Eiganschaft: das Wandern. Zumal in dem "Reiser” ist leicht

der "Wanderer"zu sehen. Wie dar Wardagang des Romans enthfillt,

bafand sich Reiser oft auf Wanderungan in mehr als einem Sinn:

erstans in dar Wirklichkait von Ort zu Ort, dann auch in
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seiner awig regan, harumschwaifenden Phantasie, sowia in

seinem Badfirfnis nach Fraundschaft von einem Menschen zum

anderen, und in seinem Drang nach Erffillung von einem Grad

der Bidlung zu einem immer hfiharen.

Wanderungen und Reisen spielen aina wichtiga Rolla im

Laban anderer Sturm-und-Drang-Dichtar. Der junga Goethe wach-

selta wfihrend seiner Studianjahra oft den Wohnsitz: er zog

von Frankfurt nach Leipzig und dann nach StraBburg. Besonders

in StraBburg machte er Spaziarritte mit einem Krais jungar

Stfirmer und Drfinger wie Lenz und Klinger, oft nach Sesenhaim

zu Friaderike Brion. Nach Frankfurt zurfickgekahrt, ffihrta er

sein Sturm-und-Drang-Leben waiter und raista oft nach Darm-

stadt. Aus dar Zeit stammt sein "Wanderers Sturmliad". In

watzlar ffihrten ihn dann seine Spazierganga taglich zu seiner

nauen Geliabtan Charlotte Buff. "Pilgers Morgenlied" ent-

stand. Wie bekannt ist, riB er sich gawaltsam von seiner

hoffnungslosen Liabe zu Lotte 103, und rannta Hals fiber Kopf

varstfirt zu FuB davon. Geniaraisan in die Schwaiz veranstaltete

er mit den Brfidarn Stolbarg. Noch aus Weimar triab as ihn

auch oft (auBar sainan berfihmten Italienraisen) nach dem Harz

und nach Berlin. Schiller, Herder, Heinrich Leopold Wagner,

Friedrich Maximilian Klinger, Wilhelm Hainse und besonders dar

ruhelose J.M.R. Lenz wandarten von Ort zu Ort und Land zu

Land, ”ihren Platz in der Senna" suchend.

Der sprachande Name "Reiser" steht in der gleichen Tradi-

tion wie Goethes "Wilhelm Meistar", dar abanfalls vom Dichter

bawuBt gawShlt wurda.
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Auf das unruhige Wandern, das versinnbildlichte ewiga

Streben, macht Moritz im Roman mehrera Anspialungen. Anton

sagt, das Reisen sai von seiner frfihesten Kindhait an seine

liabsta Beschfiftigung gawesen. Als kleines Kind schon blickte

Anton sahnsuchtsvoll nach dem blauan Barge hintar seinem

Dorfe, dahintar die weite Welt lag. Als er noch kaum gehan

konnte, satzta er sich ain Ziel an dar Ecka seiner StraBe, in

dar er wohnta. Spatar phantasiarte er sich auf sainan Spazier—

gfingan mit sainan baidan kleinan Brfidarn mailanwaita Reisen

vor, wenn sic in Wahrheit in einem Bazirk von nur wenigen

hundart Schrittan wandartan. Spatar fand er einen basondaran

Raiz darin, Gagenden dar Stadt aufzusuchan, wo er noch nicht

gawesen war. ”Seine Saala erweitarta sich dann immer, as war

ihm, als ob er aus dem engen Kraise sainas Dasains einen Sprung

gawagt hatte” (S. 79).

Jedasmal wenn Anton sainan Wohnsitz vertauschte, freute

er sich: immer wieder schien sich ihm dann die weite Walt

Wiader zu 3ffnan. Es wurda ihm nie laid, alte Gawohnhaitan

aufzugaben. Wenn seine Familie fibersiedelta oder wenn er

allaine umzog, machte er sich in seiner immer ragan Phatasia

rOsige Vorstallungan fiber den nachstan Ort sainas Aufenthalts.

Als Knaba freute er sich auf seine Pyrmontar Aufanthalte am

Gesundbrunnen. Er war froh, von Hannovar wag zu kommen und

in Braunschwaig ain neues Laban anzufangen.

wenn er als Gymnasialstipandiat in den Ferian zu sainan

Eltarn wandarta, war as ihm immer, als ob dar Gasichtskrais

seiner Saele sich mit dem Gasichtskrais seiner Augen arwei-

 



tarta. Ubarhaupt “ffihlta er sich", wenn er wanderta, "wieder

frai und glficklich wie ein Kfinig" (S. 344).

Dann floh er andlich als Achtzehnjahriger are Hannovar

nach Erfurt, wo ar kurza Zeit lebte. Wenn der Roman endigt,

flfichtate er gerada zum zwaiten Mal von einen Ort, we or sein

Glfick nicht zu finden glaubte.

Auf sainan Spaziargfingan und Wanderungen stach ihm der

Kontrast zwischan dem Gedranga einer Stadt und der freien

weitan Natur besonders stark ins Ange. Wenn in der Natur,

atmata er freier, "sein Stolz und Salbstgeffihl strebte am-

por--sain Blick scharfta sich" (S. 241). Wenn er in der

Natur wandelta, wurda ihm die notwandige Binkahr in einer

Wirtsstube, um sainan Hunger und Durst zu stillen, schon zu

Vial. Die Gasthausar waren ihn zu dumpf, ang und dunkel.

Er suchta sich auf seinem Wag aus Hannover sogar diasas ba-

schwerlichan Aufanthalts in einem Haus zu antledigan. Er

machte den Varsuch, sich von den Kfirnern dar Khren auf dem

Felde zu ernfihran. Er arkannte, daB er nicht ausschliafilich

davon leben konnte, doch "das Anganehme diasas Nahrungsmittals

lag vorzfiglich in der Idea davon, welcha den Begriff von Frai—

hBit und Unabhfingigkeit noch varmahrte" (S. 350).

In der zweitan Halfta das Romans wird wieder auf seine

Spateren groBen Wanderungen hingadeutet (S. 259). Sie zaigen,

daB Anton dabai garn auswendig galarnte Dichtung vor sich hin

dBklamierta. "Die beidan Balladen Leonora von Bfirgar und

Adelstan von Hfilty larnte Reiser sogleich auswendig, wie er

sia 1as--und diasa baidan auswendig galarntcn Balladan sind

”l

 



ihm nachher auf sainan Wanderungen oft sehr zustattan gakom-

man". Andera Mala leisteten ihm Bfichar, haufig die Klassikar,

auf sainan Wagen Gasellschaft. Auf seiner endgfiltigen Fluoht

aus Hannovar liest Anton Homers Odyssae. "Mochta nun dies

Lesan im Homer aina zurfickgebliebena Idea aus Werthars Leiden

sein oder nicht, so war as doch bei Raisern gawiB nicht Affak-

tation, sondern machte ihm wirklichas und reines Vargnfigan--

denn kain Buch paBte ja so sehr auf sainan Zustand als gerada

diasas, welches in allen Zaitan den vielgawanderten Mann

schildart, der viele Menschen, Stfidta und Sitten gesehan hat

und andlich nach langan Jahran wieder in seiner Haimat anlangt

und diasalbe Menschen, die er dort varlassen hat und nimmar

wiadarzusahen glaubte, auch andlich noch wieder findet" (S. U
.
)

a
.

Anton spricht garna von dem Bild das homerischan Wanderers,

dam ihm immer vor der Seele schwebte (S. 351).

Wie bakannt ist, und wie im obigen Zitat arwahnt wird,

1as auch Warther die Odyssee und er sah sich auch garna als

”Waller auf der Erde", als Wallfahrer. In Werthers Worten

klingt die religifisa Metapher an, daB das Laban aina Wandarung

auf Erdan sei. Anton sah sein Dasain auch manchmal in diesem

Licht, und das auf einer spezifischen Stella gezeigt warden

‘kann. Anton befindat sich auf einem seiner vielen ainsamen

speziargfinge, die ihm Gawohnheit waren und die das Reisen im

Kleinaran darstellen (S. 243). Auch Moritz hatte die Gawohn-

hait, in seinem ganzan Laban tfigliche Spaziergfinge zu machen.

”Abar nun stiegan . . . Zweifel . . ., Besorgnissa in seiner

Seela auf--die er schon lange bei sich genahrt hatte--fibar den

'
1
1
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in undurchdringliches Dunkal gehfillten Ursprung und Zwack,

Anfang und Enda sainas Dasains-~fiber das Woher und Wohin bei

seiner Pilgrimschaft durchs Laban . . .” So sah Anton-Moritz

sainan Lebansgang, seine "Pilgrimschaft durchs Laban" in

sainan gedankanschweran Augenblickan. Seine Gedanken leiten

ihn hiar zu dar Erkenntnis, daB sein Laban dfistar und unschfin

sei. Andera Stfirmer und Drfinger, fiberhaupt dar zarta Lenz und

der junge Goethe, erwogen ihr Laban ahnlich pessimistisch. In

diesen Zeilen wimmelt as nur so von dunklen Worten. Er wandarte

”mfihsam fiber die dfirre Haida", "der Himmal [umzog sich] immer

trfiber", und (wie symbolischt) ar schnitt sich einen Dornen-

stock ffir sein mfihsames Wandcln. Nach Antons Heimkahr von

diesem Spaziargang schridb er ain Gadicht darfiber, worin er

sich wieder die Fraga stallte: "Ich wandra-—doch wohin ich

raise?"

Antons wirklich turbulenta Reisen fangen erst spfitar im

Romangeschehen an. Mitten im Drittan Tail macht er sainan

ersten, weitaran, unfibarlagten Sturm-und—Drang-Abstachar,

aina "Genieraisa", und zwar nach Bremen. Es war ainfach so,

daB ihn die traditionalle deutscha Wanderlust zur Frfihlings-

zeit packta. “Dias war nun die ersta sonderbare romanhafte

3Reisa, welcha Anton Raiser tat, und von dar Zeit fing er

e:Lgantlich an, sainan Naman mit dar Tat zu ffihren“ (S. 291).

3&3 Wort “romanhaft” ist in Zitat als atwas Ungawfihnlichas,

Abenteuarlichas, Intaressantas zu verstehen. Die Stfirmar und

7Dr5ngar tatan garn atwas Uhgawfihnliches. DemgemSB, und wie

Ba ffir Anton-Moritz typisch wurda, tnat Anton die Raise mit

 

:
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nur einem Dukatan in der Tashharan.

In der Vorrade zum Drittan Tail kfindigt Moritz an: "Mit

dam SchluB diasas Tails haben sich Anton Reisers Wandarungan

und mit ihnan dar aigentlicha Roman sainas Lebans an". Am

Enda das Drittan und in Viertan Tail kommt as bai Anton zum

endgfiltigan Bruch mit seinem bisharigan Laban; ar trat seine

Raise in die Walt an. Wie gewfihnlich wurda sia in seinem

Stfirman und Drfingan atwas unfiberlagt, unvorbaraitet und mit

zu wenig Mitteln angatretan. Viela Leiden sollten ihm bevor-

stihmn,doch wie ain typischer Tauganichts sah er frfihlich in

die Zukunft, da die Raise ffir ihn ein Entrinnen aus dar Enge

bedeutate, und ain Umarmen dar Waite, er "atmate . . . fraiar,

seine Brust erweitarta sich-~die ganze Welt lag vor ihm"

(S. 341).

Anton trennta sich hfiufig und in vielem von der gewfihn-

lichan Gasellschaft und.ffihlte sich maistans sehr ungamfitlich

in ihr. Dashalb unternahm er so viele lange Wandarungen und

kurza tfigliche Spaziargfinge. Der "Roman sainas Lebans" fing

ffir Anton-Moritz am Enda das Romanfragments wirklich arst an,

denn dar rastlosa Dichter war zur Zeit der Hiederschrift selbst

noch ain wandarnder Sucher, sodaB der Roman Fragment bleiban

muBta .

Wenn Anton in einer Stadt fastgahaltan war, versuchte er

<1Urch mancharlei Abwechslung sainan Gaist aufrechtzuerhalten.

ILanga wollte er in den Stand eines Chorschfilars eintreten,

‘denn ain solcher durfte auf der StraBa singend harumwandern.

Die Chorschfiler ffihrtan ain fahrendes Laban. Besonders gefiel
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as Anton, wenn sia zum Naujahrssingan in die Stuban gebetan

wurdan und sia dann ihren Gasichtskrais erwaitern konnten und

Menschen, mit denen sia sonst nie in Kontakt gekomman wfiran,

in ihrer intimstan Umgebung beobachten durftan. Er hatte

immer einen Durst danach, Neues zu sehen und zu lernen, denn

dann kannta er dem Geffihl der Bnge und der Engstirnigkeit

antkommen.

um sainan Gaist und seine Welt zu erwaitern, wollte Anton

schon als Viarzehnjfihriger ein akademisches Studium antreten.‘

Zu der Zeit waren einem Sprfifiling das kleinbfirgarlichan,

unteran Standes nicht viele Wage offan, seine ange Handwarkar—

harkunft zu sprangan. Zu Anfang sainas Gymnasialstudiums

wollte Anton Pfarrer warden, denn dieser durfte sich mit

Bfichern beschaftigan. Mit der Zeit Sndarta er sein Barufs-

zial und wollte Schauspielar warden, einer dar fraiastan

Berufe fiberhaupt.

Antons grundliagander Pessimismus lieB ihn jedoch wieder-

um oft an dar Mfiglichkeit varzweifaln, Fraihait in dar Waite

zu erlangan. Die Auffassung der Welt wachselte sich ihm dann

manchmal im Nu von einer grofian und weitan zu ainar fiden.

Waite konnta alsdann auch fide bedeutan, zu groBa Fraihait

thadeutendheit. Was vorhar ain Phantasiebild dar Zuvarsicht

auf seine aigene Starks war, brach dann im Gaffihl seiner

Schwfiche zusammen (S. 262).

Die Dasillusioniarung konnta auch ainan anderen Ursprung

haben. Wie Warther und Anton ging as Menschen zu jedar Zeit

so, daB, wenn sia sich atwas in der Farne, atwas Vollkommenes
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in der Zukunft ausmalten und as dann erraichtan, das Voll-

kommena plfitzlich sainan Glanz vfillig varlor. Wenn das Dort

nun Hiar wurda, war alles wie zuvor. Ganau diasa Beobachtung

hat Wild in Klingers Sturm und Drang gamacht: "Aber hiar

ist's wie dort und dort wie hiar . . . so waltauf, weltab in

aauberhaftar, drfingar Phantasie, und ewig das Einerlei, hiar

wie dort".16 Furcht vor so einer Desillusioniarung hatte

Anton fast in die Arme der willigen Einschrfinkung gatriaben.

Trotz dar Erkenntnis, daB es nichts Vollkommenas gibt,

konnta nicht varhindert warden, daB Anton auf dar Suche nach

dem Vellkommenan in einen Zustand groBar Unruhe gariet. "Er

wird auf einer wildan stfirmischen Sea von Unruhe und Zweifel

hin und her getrieban, sucht unbekannta Gegendan in grauer

:Farne, und sein kleines Eiland, auf dem er so sichar wohnta,

hat alla seine Reiza ffir ihn varloren" (S. 30). Bangigkait

fiber Gaganwart und Zukunft, fiber Nfihe und Ferna, baide Dimen-

sionen von Enge und Waite, blitzten verhaerand oft durch sein

Gem'it.

Moritz gibt nu, daB ar (und Anton) keinar von janen war,

die sich in einem wohltfitigen SchoB friedvoll bargan konnten.

Nach seinem Tode schrieb sein Brudar Johann Christian Conrad

an Jean Paul fiber diasas Unvermfigan:

Main Brudar konnta die Ruhe, die er selbst noch

suchta, als ar sia andarn schon anprias, nicht

finden, und gab sainan Glauban daran zuwailen

ganzlich auf. So schrieb er ainst an sainan

Vatar, dar auch nicht vial Ruha hatte, und sich

darfiber beklagta: "Sia haben in Ihram Laban

nicht vial Ruha gahabt, liebar Vatar. Trfisten

Sie sich mit Ihram Sohne, as wird ihm nicht basser

gehen. Da ich nicht ruhig sayn kann, so glauba ich

auch nicht, daB Ruhe hiar unsar Loos ist". . . .
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Und nach dieser Prophezeiung kam auch der Sohn 17

so wenig als dar Vatar im ganzan Laban zur Ruhe.

Wie andere Stfirmer und Drfingar glaubta Moritz nie Glfick-

saligkeit in einem gamfitlichan "patriarchalischan" Hausvater-

dasain finden zu kfinnan, wie er as aus dem geliebten ”Ossian"

kannta, da as wider seine Natur ware. Trotz diasas Glaubans

machte er wie Warther schwacha Varsuche in diasa Richtung.

Ganfigsamsein war ihnan vor allem patriarchalisch. Anton

fand as rfihrig, daB er sich selbst ein kleines Fauer anzfindate

und darauf Kaffaa kochte. In diesem Tun wollte er Warther

nachahman, der sich selbst Erbsen in einem kleinan Topf mit

Butter kochte. Dieses sollte bei ihnan die "patriarchalischan

Idean wieder arneuarn". Sia wfinschtan sich dabai in die alte

Zeit zurfick, als die Walt noch vial klainar war und das Laban

unkempliziarter, als die Erde noch nicht ein rudder Ball war,

.sondern nur aus dar bekannten bagrenztan Welt das Odysseus und

tier'Nordvfilker bestand. Die Stfirmer und Drfingar waren ihrer

2n: groBan Einsicht und dem daraus antspringanden Leiden am

Laban nicht immer gewachsan; gerada ain RiB zuvial konnta da-

durch in ihrer Kraft zum Laban aufgarissen warden. Sia

w‘31'1s-.chtan sich wild, die Welt und ihre Probleme wSren ainfacher.

Darum varlor sich Moritz in sainan anderen Dichtungen

(Vorzfiglich in den HartknOpfiadan) , garna in Baschreibungan des

Lebans unter den ainfachan Lauten. Diese waren ihm und anderen

‘Stiirnarn und Drfingern mehr natfirlich, noch nicht wait von

1hrem ursprfinglichan natfirlichan Dasain entrfickt, besonders

“Minna sia Bauarn oder kindlicha Gamfitar wie Kinder und einfache

P

rethan waren. Auch der Handwarkar war dar Natur naha, wenn er
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mit sainan Handan im SchwaiBa sainas Angesichts seine tfiglicha

Arbait verrichtete. Anton war selbst in so einen Krais ge-

kommen, als er in die Hutmacherlahre trat. Aus eigener Hand

wuBta er darum, daB diasas ainfache Laban nicht ffir seine

rastlose Sturm-und-Drang-Natur war. Br muBte sich deshalb

doch mit seiner bestehenden psychologischen Wesensart bagnfigan.



KAPITEL II

THEATROMANIE
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Die Theatromania ist aina wichtiga Brschainung der Sturm-

und-Drang-Bpoche. Das Wort ”Theatromania" bedeutet aina Mania

oder Sucht ffir das Theater. Sia kannta sich auf verschiedena

Artan fiufiarn, doch die fibliche Auswirkung nahm die Form das

verlangens an, auf dar Bfihna als Schauspielar zu wirkan. AuBer

Anton Raiser-Karl Philipp Moritz waren auch Goethe, Schiller,

Klingar, Heinrich Leopold Wagner, und Iffland davon angestackt.

Wagner war Barufsschauspielar bei der Seylerschen Truppe und

Klinger war dort Theaterdichter. Von diesen haben Moritz und

Schiller das Schicksal gamainsam, daB sia aina Karriara auf

den Brettern aus Mangal an Talent aufgaban muBtan. Goethe und

Iffland hingagan waren arfolgraiche und baliabte Schauspielar

ihrer Zeit.

Bei manchan Sturm-und-Drang-Parsfinlichkeiten ging die

Sucht, auf der Bfihna zu stahan, mit dem Dichten eiganer Draman

Hand in Hand. Untar den oben gananntan miBlang es nur Moritz.

Klingar und Wagner sind in der Bewagung auch von Badautung,

wshrena Goethe und Schiller die Viellaicht wichtigsten Drama-

tiker das Sturm und Drang wurdan. Iffland wurda zu sainan

I'Bbzaitan einer dar baliabtestan Dramatikar, dassan Stern

jedoch in kfinstlarischar Hinsicht sehr bald varblaBte.

Dies ist die Zeit eines nauan Auflebans das Liabhabar-

theatars an Hfifan, in Stadten und in gesellschaftlichen Kreisen.

D98 ganze achtzehnta Jahrhundert war auch die Zeit, in dar

tier Enthusiasmus ffir die Idea eines Nationalthaatars zu einem

Hohepunkt gelangte. Gottschad, Leasing, Lenz, Goethe und

schiller varsuchten, wenn auch auf verschiedena Weise, das
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deutscha Theater dam angesehanen franzfisisbhen und anglischan

abanbfirtig zu machen. Sia verfolgtan athische Ziela mit ihren

Thamen, sia wolltan die ganze deutscha Nation durch gutes

Baispial auf ein hfiheres Niveau an Bildung und Geschmack

bringan. In anderen Worten, sia varfuhran didaktisch. Ba-

sanders die bastan Draman der Stfirmar und Drfinger wollten bai-

spialhaft lehran, daB atwas antweder nachzuahman oder zu lassan

sai.

Dan Stfirmern und Drangarn schien das Theater, wie anderen

vor und nach ihnan, aina dar besten Mfiglichkaitan zur Reform

Dies war denn auch das einzige Mittel zur Reform,zu bietan.

das ihnan mfiglich war. Denn politisch konnten sia wegen das

klain- und grofistaatlichen Daspotismus, der in Deutschland

ausschliaBlich herrschta, zu keinar Wirksamkeit kommen. In

Frankraich und England war das Zeitalter mahr aktiv und re-

volutionfir, doch Deutschland hat nur seine ihm aigene Sturm-

und-Drang-Bewagung aufzuwaisan. Moritz und andere setzte'l ihre

groBen und kleinan Verzweiflungen denn auch ausgiebig auf

PaPier. Moritz war einer darjanigen, die nicht in Glauban

mfide wurdan, durch Schriftliches atwas arreichan zu kfinnan,

wogegen Lenz und Schiller sich manchmal wegen ihrer Impotenz

in dar "groBen Welt" der Politik haBten.

Die Theatarbfihne nahm im Laban der Stfirmer und Drfingar

den Platz der groBan Walt ein. Darum sahnten sia sich, in

die Atmosphare das Theaters zu galangen, wo as ihnan arlaubt

w 00 so

an: . Fursten, Gesatza und Braucha zu verdamman, und wo sia

z ..

“wallan aina schonara, gerechtera Walt an die Stella der
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alten satzen konnten. Allein die Bfihna konnte ihre Sehnsucht

nach wahrhaftar 3ffantlichar Wirksamkeit arffillen. In dar

Zeit war einem Nichtadaligan oder einem nicht Bemitteltan nur

dia Laufbahn das Gaistas und der Kunst offan, um sich aus der

Enge seiner Herkunft amporzuarbeiten. Die Theaterwalt re-

prfisantiarte ihnan das Konzept dar Waite.

Dar Deppalbegriff von Enge und Waite hat diraktan Bazug

zur Theatromanie.. Auf der Bfihna fand man Fraihait: dort

bestand kain Klassanrang, wail die Walt der Schauspielar ga-

wissermafian auBarhalb aller Gasellschaftsordnung stand. Die

Schauspielar ffihlten sich frai, dar Politik antronnan. Moritz

sagt in dar Vorrade zum Viertan Tail fiber Anton, und deshalb

fiber sich: ”Hiar [auf dem Theater] allain glaubta er fraier

atmen und sich glaichsam in seinem Elemente zu befindan".

Das grfiBte Werk fiber das Thema Theatromania ist Goethes

Theatralischa Sandung, an dar er ungaffihr 1776 zu schraiben

anfing, als die Sturm-und-Drang-Bewegung auf ihrem Hfihepunkt

war. Bs war auch genau das Jahr, in dem Anton Raisers Theatro-

mania einen Hfihapunkt arraichta. Und Goethe liaB das ur-

8P:I:"o.'.'lnglicha Konzapt eines Theatarremans nicht vor ungaféihr

l793 andgfiltig fahran, nachdam dar Anton Reiser also schon in

eil-nzalnan Teilan erschienen war (der ersta erschien 1785) .

Dag Datum das Jahras 1793 dfirfte in einem intaressanten Zu-

8all'unanhang mit dem Enda das Anton Reiser stahen. Die Mfig-

lichkait besteht nfimlich, daB Goethe von Moritz, seinem guten

Pra11nd sait dam gamainsaman Italienaufanthalt (1786 - 1788),

:eeinflufit worden war. In Viertan Tail wandat sich Moritz
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mehrmals gegen den Theatertrieb, und das Enda des Romans

scheint auch das Enda von Anton-Moritz' Wirksamkeit auf dem

Theater zu badeuten. Dar Theatralischen Sandung und dem.Ag§gn

Reiser sind noch andere Zfiga gamein. In beidan wird maistans

Autobiographischas vararbaitat. Wo sich der junge Wilhelm

als Kind mit dem Puppanthaater baschfiftigt, spielt der junge

Anton mit einem Kameraden Theater. Baida predigen als Kinder

von Stfihlen. In beidan wird der Hang zum Pradiger zu dam des

Schauspielers sfikularisiart. Baida lieben die Atmosphfire des

Theaters, mit der sia in parsfinlichen Kontakt kommen. Baida

sehen die Theatarwelt‘als Auswag aus dar Enge ihras bfirgar-

lichen Milieus. Spfiter, in Wilhelm Meisterngehrjahren,

gipfalt dar Thaatarenthusiasmus in dar Shakespearevarherr-

lichung. In beidan Warkan aifart der Dichter gegen ain

dillatantisches Kfinstlardasain, gegen einen mtiarstandanan

Kunsttriab. Und schliaBlich arscheint in beidan das Motiv

der Auflfisung ihrer Theatargruppa durch des Prinzipals ver-

schwindan mit dar Gardaroba.

0ftmals, wenn der Held in Anton Raiser von einer Wander-

schaft zurfick in sainan alltfiglichan Kreis soll, wird ar baim

Anblick dar engen Hfiuser und Gassan in aina tiafa Depression

gastfirzt, die jedoch sofert bei dar Nachricht von einer Theater-

gasallschaft in ihrer Mitte nachlfiBt. In "diesen Kraisen,

wovon ihn immer einer noch mahr wie dar andra einengta und

alla seine Strebekraft hammte, sollte er sich von nun an

wieder drahen . . .", doch da “schoB auf einmal wie ein Blitz

ein Gadanke durch seine Saale, der alles aufhallta . . ., er
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erinnarta sich, daB er gehfirt hatte, as wfira aina Schauspielar-

gasellschaft nach Hannover gekomman" (S. 188). An anderen

Tagan trfistata er sich baim Erwachen morgens mit dem Gedanken

an die Komfidia am Abend.

Wenn er keinar Vbrstallung baiwohnen konnte, flfichtate

sich Anton aus der als Enge empfundanan wirklichan Walt durch

dia Lektfira von Draman in die Waite. "Seine ganze fiuBara

Laga und seine varhfiltnissa in der wirklichan Welt waren ihm

so varhaBt, den or die Augen davor zu schliafian suchta. . . .

Bei allam abar, was er 1as, war und bliab die Idea vom Theater

immer bei ihm die vorharrschanda-oin der dramatischan Walt

lebte und wabte er" (8. 176).

Dan Ursprung dar Theatromania schraibt Moritz den allar-

arsten Anffingan Antons zu. Hiar kommen wieder die Laitmotiva

der Untardrfickungins Spiel. Abarmals in dar VOrreda zum

Viertan Tail steht:

Aus den vorigan Tailan.diasar Geschichte arhallat

dautlich: daB Raisers unwiadarstahliche Leiden-

schaft fur das Theater eigentlich ain Resultat sainas

Lebans und seiner Schicksala war, wodurch er von

Kindhait auf aus dar wirklichen Welt vardrfingt

wurda und, da ihm diasa einmal auf das bitterste

verlaidet war, mahr in Phantasian als in dar Wirk-

lichkait lebta--das Theater als die aigentlicha

Phantasianwelt sollte ihm also aim Zufluchtsort gegen

alla diasa Widerwartigkeitan und Bedrfickungen sein.

Darum fand sich Anton in den Draman immer garna "in dem un-

schuldig Unterdrfickten, in dem Unzufriedenan mit sich und der

Welt, in dem schwermutsvollen und dam Selbsthassar wieder"

(S. 191). Dashalb seine uns schon bakannta Idantifikation

besonders mit Warther und Gualfo aus den Zwillingen.
 

Das Leitmotiv des "Zu—wenig-aigana-Existenz"-haban wird
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hiar zur Erklfirung daffir angeffihrt, daB Anton deshalb andere

Schicksale so sehr anzogan, wail ihm seine aigene Existenz

zu unbadautend, zu gering war. In seinem Interessa ffir andere

antfloh ar dar Enge seiner aigenan Existenz. Auf der Theater-

bfihne, in den varschiedanen Charakteran, "war der einzige Ort,

wo sein ungenfigsamar Wunsch, alla Szenen des Menschenlebans

selbst zu durchleban befriedigt warden konnte" (S. 368).

Roch ein Wag in die Waite bot sich Anton und anderen

Gasinnungsganossen im Bareich der Geffihla. Nur durch wach-

salsaitige Ergfissa das tobandan Zorns, der Wut oder dar Racha,

und dann in sanftan Bmpfindungen des groBmfitigen Varzeihans,

des WOhlwollens und das Mitlaids, welcha in Draman varlangt

wurdan, konnta sich Anton Geffihla leisten, die sonst Kfinigan,

Prinzen, und anderen Machthabarn vorbehalten waren. Anton

schwalgta ffir sein Laban garn in den das ganze mfiglicha Spak-

trum durchgahenden Gaffihlan. Br hatte aina Vorliebe ffir das

IHarvorstachanda, Bunte: er wfischta sich immer recht affakt-

‘volla Rollan, wo er mit dem grfifitan Pathos sprechan kannta.

IDann auf dar Bfihna war das Pathos nicht nur arlaubt, sondern

‘wurde sogar varlangt. Auf dar Bfihna durfte er die Gestaltan

angabatanar Vbrbilder annehman, ohne daB ihn die Menschen

schief anschautan, wie sia as im wirklichan Laban taten.

iDarumuwaran seine Liablingsrollan, die er immer wieder bei

sich daklamiarte, die Rolle Guelfos in Klingers Zwillingen,

Clavigos im gleichnamigen Trauarspial Goethes und alla tragi-

schan Helden Shakaspearas (wie z.B. Hamlet, Lear und Macbeth).

Es ist ein trauriges Paradox, daB Anton in seinem kurzen
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Auftraten auf wirklichan Bfihnan immer nur komische Rollan

spielte. Er wurda darfibar auch traurig: "Er wollte nicht

zum Lachan reizen, sondern durch sein Spiel die Saele er-

schfittern" (S. 320).

Einar der wichtigsten Grfinde, weshalb Anton Schauspielar

warden wollte, war, daB die Laufbahn ihm der kfirzaste Wag zu

Baifall und Ruhm schian, den er schon immer hatte ernten

wollen. Wie viele Stfirmer und Drfingar ffihlta er ein Badfirfnis

mach Anerkannung. Dieses Bedfirfnis macht sich schon frfih

igaltand. So kann atwa Antons Varsuch, sich baim schnellan

ILesenlarnan zu Hause und in dar Schule harvorzutun, gedautet

warden. In Sakunda und Prima wollte er immer dar Brsta sein.

Und dann versuchta er durch seine faurigen Deklamationsfibungan

sich bamarkbar zu machen, welcha schon dem Theatertriab glaich-

lcamen. Als ihm die Ehre zutail wurda, am Geburtstag dar Kfini-

Qin von England aina Rada halten zu dfirfan, war er Sufiarst

glficklich. Auf dem Theater nun war "die Sucht nach Baifall

glaichsam privilagiart" (S. 322). Von einer so groBan Anzahl

I«auta auf einmal gesehan, gahfirt, und angestaunt zu warden,

dankte ihm aina wfirdiga Baschfiftigung. So wie er garna im

Grunde sainas Wasans erschfittert wurda, héitta er garna andere

erschfittart, wail er einen EinfluB auf ihre Gaffihla ausfiban

“wollte. Auf dar ganzan Walt kannta zu seiner Zeit nur ein

anderer Beruf diesen Zialen gleichkomman.

Dies war der Predigarbaruf. Dam hatte sich Anton denn

such als Junga aus den gleichen Baweggrfinden widmen wollen,

die ihn allméihlich in einem Sfikularisierungsprozea zum Schau-
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spielertum trieben. Die Kanzel badianta sich zu sainan Lab-

zaitan nfimlich mahr bfihnenmfifiigar Wirkungen und das Theater

mahr des ausgesprochan raligifisan Pathos als es zu anderen

Zaiten dar Fall war.

In Karl Philipp Mbritz' Autobiographia sowohl wie in dar

von August Wilhelm Iffland kommt der Vergleich des Pradigens

mit dem Theater vor. Durch die Brfahrung das Theatarbesuchs

und der Theaterlektfira entdeckte Moritz die "Theatargrilla,

. . . daB die Sucht zu predigan beinahe ganz dadurch aus seiner

Seela vardrfingt wurdeo-dann hiar fand seine Phantasie einen

'wait grfiBeran Spialraum, wait mahr wirklichas Laban und In-

taressa als in dem awigen Monolog das Pradigers" (S. 158).

JBesondars Iffland hielt an der Idea das Pradigerberufs bis

kurz vor seinem Davonlaufen zur Bfihna fest. Anton, dem ar

sein Harz ausschfittate, prOphazeite ihm, daB er nie Pradiger

‘flardan wfirda, denn die schfin ausgemalte stille Glfickseligkait

‘Vara nicht ffir darglaichan wie sia as waren: auBerdem wfirden

81a als Pradiger groBe Heuchler sein, denn sia wfirden "mit der

Smrfifltan Hitze das Affakts und mit aller Stfirka dar Deklamation

doch immer nur aina Rolle spielen“ (S. 305).

In dem Abschnitt fiber das Romanhafte in Moritz' Laban

wurda darauf hingewiasan, daB Anton garna "einen Roman“ mit

3emandan oder sich selbst "spielte". Hiar, bei dar Basprachung

<1as Theaters ist zu erwfihnan, daB Anton genausogut und oft

”Theater spielte". Er nahm sich seine Vorbilder aus Romanan

find Draman. Man kann von einem konsarvativen Standpunkt aus

behauptan, daE die Laktfire dar pathetischen Romane und Draman

"
M
‘
T
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einen schlechtan EinfluB auf Antons Gemfit hatten. Die Ba-

hauptung wfirda sich nur mit Moritz' Mainung deckan, denn wie

er sagte, wurda Anton darfibar erhitzt, seiner sowiesa kranken

Einbildungskraft wurda zuviel Aufreizendas zugeffihrt. Seine

Vbrliabe wird als "Nut, Komfidian zu lesen und zu sehen” (S. 368)

beschriaben. Im tfiglichan Laban benahm sich Anton, und viel-

mehr noch Moritz, denn auch oft genug sehr wunderlich in den

Augen dar alltfiglichan Menschen. Anton schrieb mehr als einen

 

 

pathetischen Brief an sainan Vatar, seine Gfinnar und seine

Fraunda. Seine Fraundschaft mit Philipp Raiser wurda bainahe

“aina theatralische Freundschaft, die oft so wait ging, daB

einer ffir den anderen zu sterban antschlossen war" (S. 158).

Die Schfidlichkeit der Bfihna wurda von den Zeitgenossan

‘Viel diskutiert. Professor Froriap an dar traditionsgebundencn

Universitfit Erfurt lfiBt die geringa Mainung, die er von der

Efifihna seiner Zeit hatte, hfiran, wenn ar sagt, er wfinschte, die

Bfihna wfira "schon in dem MaBe aina Schule dar Sitten . . .,

ills sia as eigentlich sein kannta und sollte" (S. 441). Das

mgnigenda Ideal Lessings und Goethes schimmert auch in der

Besprachung fiber die Nfitzlichkait oder Schadlichkait einer

Schaubfihne in Lenz' Soldatan durch, wenn dar Faldpredigar mit

sainan Offizieran darfiber argumentiert.l Einarsaits kfinnte

<3ie Bfihne groBan Unordnungan vorbaugan, indem die Schauspielar

'Btellvartratend ffir die Soldatan Taten auf dar Bfihna bagehan,

<11a die Soldatan im Laban nicht tun sollten; andararseits

‘Wurda den Soldatan auf der Bfihna ain schlechtas Baispial ge-

zeigt, das sia denn doch nachahmtan. Bei Anton war das Erstera
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dar Fall, nautich, daB er gedanklich vielas durchging, was er

in wirklichan Laban nicht hatte tun dfirfen. Das basta Baispial

daffir waren die nicht durchgeffihrten Selbstmordversuche.

Vorurtaila gegen die Walt der Schauspielar saBan haupt-

sfichlich im Bfirgerstanda sehr fest. Die Frau Filter, Frau

eines bfirgarlichen Oboistan, bei der Anton einen Freitisch

hatte, sah as nia garna, wenn er "in die Komfidia"ging. Anton

war sich dar VOrurtaila seiner Walt durchaus bewuBt, sodas er

sich nicht traute, jamandam auBar sainan Busanfraundan sainan

EntschluB zum Schauspielarbaruf mitzuteilen. Als er Hannovar

ffir immer varlieB, flfichtata er, ohne sainan Eltarn, sainan

‘Vbrgasatzen im Gymnasium, oder sainan ihm Kost und Wohnung

(gabandan Gfinnern ain Wort zu sagen. Salbst die Kalta in der

Initta das Winters konnte ihn nicht davon abhaltan, seine lange

Fquandarung nach Erfurt anzutraten.

Besondars in Hannover war in den siebziger Jahran die

Uflheatromanie unter den Jungen sehr stark. Eine ganze Reihe

Ilahm bald nach AntonSMoritz, dar dar Brsta war, von ihrer

Iieimatstadt Reisaus. Die Gymnasiasten steckten oft ihre

Kfipfte zusamman, ihre Flucht beratschlagand. Untar ihnan

‘War August Wilhelm Iffland, mit dem Anton in dar Gymnasialzeit

Slut Fraund wurda, dar einzige, der wirklich die hfichsten Trauma

(iiasar Jugend von Hannovar spatar varwirklichan konnte. Sia

Schworan, "sich fiber alla Vorurtaila der Walt" kfihn hinwegzu-

«setzen. Wie Iffland in seiner Autobiographie schraibt, konnte

er sainan freien Gaist nicht durch die gewfihnlicha Welt ein-

schrfinkan lassan: "Nun ffihlte ich manchas Gute in mir laben-



71

dig, und daB as kain Mal auf die Stirne drficka, aus dar Bahn

zu springan, in der hundarta gahnand schlendarn. Auf! dain

Schicksal ruft, du bist Meistar deiner Bahn! Wolle, zerraifia

die Banda das Vbrurtails, laB nicht die Gawalt in dir von

morschan Banden fessaln".2 r~

Diese jungan Stfirmer und Drangar sahen sich als Abantaurar a?

in einer Menschenmasse dar Gawfihnlichkait. ‘Ebenso ging as den

Sltaran Sturm-und-Drang-Dramatikarn Klinger und Wagner. Um

 sich ihr Anderssain zu bewaisen, machte die Jugend von Hannovar é;

gruppanweisa nachtliche Wanderungen oder fibernachtate in fram-

dan Dfirfarn.3 Die Zusammenstallung von Wandarn und Theatro—

mania kommt denn auch mehrmals im Roman vor. Das Badfirfnis

mach hfiufigam Ortswachsel und nach Ausdahnung bamfichtigte sia,

‘wde auch der Gedanka, daB man dem Geffihl des Gefangensains

‘vOrbaugan mfissa. Das Vorbild dar angesehanan wandarndan Bfihnan-

SJesallschaftan der siebziger Jahre verliah dar ganzan Idea

Inehr Anstfindigkait.

Walter H. Bruford bestfirkt in seinem Buch TheatreI Drama

and Aflancgig Goethe's Germany Moritz' Bahauptung, die

<iamaliga Zeit sai die glanzendsta Schauspielarapocha in

JJautschlands Geschichte gawesen. Es war gerada damals also

Tkein wundar, "daB die Idea, sich in aina so glfinzende Lauf-

laahn, wie die thaatralischa war, zu begeben, in den Kfipfan

imehrerar jungan Leuta Funken schlug und ihre Phantasie er-

'hitzta . . . as war wirklich kain unrfihmlicher Gadanke, sol-

chen Mustern nachzuaifern" (S. 313). Das Verbild dieser un-

nachahmlichen Schauspielar war as auch, das dan Dichter Moritz
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an einer Schauspielerlaufbahn ffir sich verzweifaln liaB, da

er das Ideal nia selbst zu arreichan glaubta und deshalb ewig

unzufriadan bliab. Dar Jfingling Anton sah jetzt dia Schau-

spielar auf der StraBe mit so vial Bhrfurcht an, wie er sia

ahadam sainan baliabtestan Predigarn zollta.

Die Seylerscha und die Ackarmannscha Truppe gastiarte in

Hannovar, wo Anton-Moritz sia fleiBig basuchta und seine ganze

Barschaft daffir aufwand. In den Jahran waren noch dia lauch-

tandstan Gastirna in den zwai Truppen varainigt, spfitar var-

tailtan sich die grfiBtan Namen auf mehrera Truppen. Als Anton-

Moritz siabzehn und achtzehn Jahre zfihlta, war Hannovar ein

wichtigas Zentrum der Bfihnanwalt in Deutschland. Zuarst hatte

die Ackarmannsche Truppe und danach die Seylerscha anfangs

11770 in Hannover ihr Wintarquartier. Diese Tatsache trug

xaatfirlich zur auBargawfihnlich hochentflammten Theatromania

der Jugend von Hannovar bei.

Es war die Blfitezeit dar deutschen Bfihne, wo neue, deut-

sehe Schauspiele zur Aufffihrung kamen. Die siebziger Jahre

‘Varan as auch, in denen Shakespeare zum ersten Male auf

<1autschan Bfihnan auf deutsch zu.sehan war. Untar sainan

Ilramen war Hamlet das beliebtasta. Untar den deutschen Schau-

spielan fanden sich besonders die von Leasing, von denen

lhnton dia Emilia Galotti und den Freigeist sah.5 und den

JPhilotas in dar Titelrolle auf dem Gymnasium selbst darstellte.

iDas meistaufgaffihrta Schauspiel dar Jahre war ein heute var-

gessanas, das jedoch in mahraren Sturm-und-Drang-Dichtungan

Auftritt. Dar Desertaur aus Kindesliabe von Stephanie d.J.
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wird auBar im Anton Reiser in Lenz' Soldatan arwfihnt. Untar

allen Schauspielan, die Anton sah, gafialen ihm die Emilia

Galotti und der Deserteur am bestan, wail ar sich dort so
 

recht ausweinen konnte. Seine Liablingsschauspialar waren

dar barfihmta Bfick6 und Brockmann, wail sia die Rollan spieltan,

wobei am maistan gawaint wurda. Seine ampfindsame Liabe zum

”joy of grief" pflegte Anton also auch bei sainan Theater-

besuchan zur Ganfige.

Eine galungana, unerwartet lustiga Anekdota weiB Moritz

von einem wainarlichan Stfick zu erzfihlen, einer Dramanvarsion

von Werthbr. Bei dar Aufffihrung hatte der Hauptdarstaller das

Pach, daB ihm unerwartetarwaise am SchluB zwai Pistolan nach-

ainander in der Hand versagten. Beim zweiten MiBglfickan ar-

starb dam Darsteller das Wort im Munde: "mit zitternden Hfinden

argriff er das Brotmesser, das zuffilligarweise auf dem Tischa

lag, und durchstach sich damit zum Schrackan aller Zuschauar

Rock und Wasta.--Indem er nun fial, stfirzte sein Fraund Wilhelm

herein und riaf--'Gott, ich hfirte einen SchuB fallanl'" (S. 439).

Dan maistan parsfinlichan Kontakt mit einem der berfihmtan

Schauspielar hatte Anton-Moritz mit Ekhof. Als er ihn kennan-

larnte, war dieser jedoch schon naha am Enda sainas Lebans (er

starb 1778), nichtsdestoweniger abar noch sehr aktiv und er-

folgraich. Bkhof zeigta Anton in Gotha sehr vial Fraundlich-

kait und leisteta ihm kaine geringe Hilfe mit seinem Angabot,

ihn bei seiner Truppe als Schauspielar zuzulassen. Ekhof

sprach ihm immer wieder Mut zu, als Anton nicht angenommen

wurda. Es war glaichfalls unter Ekhof, wo Iffland am Anfang

untarkam.
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Die Atmosphfira des Theaters bannte Anton dermaBan, daB

er vial darum gegeben hatte, nur mit dem Lichtputzar Bekannt-

schaft zu machen. Als er am Gothaer Hofthaater andlich die

Absage sainas Stellanangesuchs erhielt, bat er flahentlich, ob

ar nicht als Souffleur oder Rollanschreibar, oder-~Lichtputzar

ankomman kannta. Alles wurda ihm abgaschlagen.

Trotz das kolossal miBglfickten versuchs, sich in Gotha

bei Ekhof zum Barufsschauspielar auszubilden, gab er jedoch

die Hoffnung nicht auf, den Schauspielerbaruf zu ergraifan.

van Gotha varirrte sich Anton auf die Universitfit Erfurt, in

welcher Stadt ihm ain Stellanangebot als Schauspielar tatsfich-

lich zutail wurda. Der Prinzipal der weniger bekannten Spaich-

schan Truppe hatte von Antons Ruf auf der Erfurtar Studentan-

bfihne erfahran und engagierte ihn, wovon sich Anton trotz allem

Abratan seiner vorgesatztan nicht abhalten liaB.



KAPITEL III

FREUNDSCHAFT UND LIEBE
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Anton Reiser last sich in seinem typisch starkan Freund-

schaftsverlangan sehr leicht in die fibrige Sturm-und-Drang-

Literatur ainreihan. Wie fast jadas wichtiga dramatischa

Werk dar Bewagung und noch mahr wie der Prosa-Werthar bedeutata

das Fraundschaftsbedfirfnis ffir Anton einen unentbehrlichen

Bastandtail des Lebans. Bei Anton handelt es sich Viellaicht

vial stfirkar als bei den Helden anderer Sturm-und-Drang-Warka

um einen fast verzweifaltan Drang danach. Einas der Leit-

motiva in Roman handelt sogar vom Fraundschaftsgaffihl. Wenn

Anton sich “von dar Reihe heraus gadrfingt" ffihlt, will das

haiBen, daB ar nicht viele Fraunda hatte und daB er sich oft

einsam ffihlta.

Das wiadarholta Auftraten des "Aus-der-Raihe-gedrfingt"-

sein zaigt Anton-Moritz' intensive Beschaftigung mit dar Idea,

daB as ihm im Laban an guten Freunden mangalta. Von Anfang

an muB die Sacha abar richtig gestallt warden. Durch sorg-

ffiltigas Lasen das Romans wird nfimlich deutlich, daB Anton

ganz und gar nicht an einem Mangel an Herzensfreundan litt.

Trotz dieser Tatsacha darf Antons Einschatzung sainas Lebans

nicht auBar Acht gelassen warden. Dann was psychologische

Aspekte angaht, ist es hiar wichtiger, wie die Dinge von dem

Menschen gesehan warden, als wie sia in der unpartaiischen

Wirklichkeit tatsfichlich aussahan. Wir auf jadan Fall mfissan

uns auf die Analyse von Antons Gaffihlen baschrfinkan, nicht

auf aina Widerlagung dar dargabotanen Grfinda.

Anton hatte aina hohe Mainung von der Freundschaft. Dam

Thema dar Freundschaft widmate er, vom ampfindsamen Klopstock-
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Fraundschaftskult wie die Hainbfindler und andere seiner Zeit

angestackt, Gadichta, Aufsfitze und ganze lange Briafa. Das

Fraundschaftsband war ihm in seinem jugandlichen Pubertfits-

schwfirman das wichtigste Band. Die Liabe ffir den, hiar immer

mannlichan Freund, war ihm hfihar als die Liabe zur Frau, zu

den Eltern, oder zu anderen Menschen, zu Institutionen oder

atwas Ubarnatfirlichem. Wenn auch mancha Epochen, oder sogar

diasa Epocha der Freundschaft einen fibernatfirlichan Glanz

abgaben, bestand wanigstens bai Anton gleichzaitig ein wahras

manschlichas Bedfirfnis nach gawfihnlicher Manschanwfirme.

Bei einem Freund suchta Anton hauptsfichlich Verstfindnis.

Da Anton wegen sainas unorthodoxen Sturm-und-Drang-Wesans

3ftars dissonant aus seiner umgebung harvorstach, wurda ihm

fiberganug Gelaganheit gabotan, sich nach Seinasgleichan zu

sahnan. Da as deran varhfiltnismafiig waniga gab, kann man ihm

seine Fraude glauban, wenn er andlich doch einen Gasinnungs-

ganossen fand.

In einem Aufsatz an die Freundschaft siaht Anton sich wie

sainan Namensganossan St. Anton in einer trostlosan Wfiste das

Lebans wandeln, in welcher er durdh das Hohngelfichtar dar

Nichtvarstahandan verfolgt wird. Das hatte ganfigt, um ihn zum

Menschenhassar und zum labanslfinglichen unglficklichan Einzal-

gfingar zu machen. Doch sein Schicksal finderte sich: "Plfitz-

lich [stand] ein Jfingling vor mir . . .--den Freund varkfindigta

sein Blick--Empfindung sprach sein sanftes Auga--sch1aunig

wollt' ich bntfliehn--abar or facts vartraulich maine Hand-—

und ich bliab stahn--er umarmte mich, ich ihn--unsre Sealan
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flossan zusammen.--

Und um uns ward's Elysium" (S. 240).

Da Anton selbst sehr unbestfindig war, wurda ihm ain Freund

zur Stfitza, zum Ffihrar. Im letzten Fall, als er aus Verzweif-

lung aus der Welt gegangan wfire, wurda ihm ein Freund zum

Labensarhalter. Sainem allarbasten Freund und Namensgenossen

Philipp Reiser schrieb er in der schwarzesten Verzweiflung

nach fruchtlosem selbstzerstfirerischam Herumirren: "VOm Regen

durchnatzt und von Kfilte arstarrt kahr' ich nun zu dir zurfick,

und wo nicht zu dir--zum Tode . . . Daina Freundschaft ist

die Stfitzta, an dar ich mich noch fasthalta, wenn ich nicht

unaufhaltsam in dem fibarwiaganden Wunscha dar Varnichtung

mainas Wesans versinkan will" (8. 244). Etwas theatralisch

fahrt er mit einem Gadicht an sainan Freund fort:

O kfinntan dir as Worte sagen:

Ich weiB, du fuhltest mainen Schmarz--

Dar Dichter Meritz siaht atwas lfichelnd auf seine Jugend-

wirren zurfick. In der Rfickschau wird ihm klar, daB Anton aina

"thaatralischa Freundschaft" mit Philipp Raiser pflegte. Es

dar Ironie praisgabend, zitiert er ein fiberspitztes Gadicht,

auf welches Anton zur Zeit auBerst stolz gawesen war, und das

draimal mit fast dan gleichen Worten anhob:

Ich suchta mainen Freund,

Wo11t' ihm sagan meine Leiden

Und fand ihn nicht--

Im drittan vars wird das Pathos noch fibarhfiht:

Ich suchta mainen Freund,

Wellt' ihm sagan main Gluck

Und fand ihn tot--

Da varflucht' ich main Glfick

Und tat einen Schwur,
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So 1anga main Auge noch Trfinen weint,

Zu trauran um diesen einen Freund,

Dann diesen einen Freund hatt' ich nur. (S. 274)

Anton hatte sich die Vorstallung vom Tode sainas beaten Freun-

das nur als Ubung in den "joy of grief"-Geffihlan heraufba-

schworan. Philipp Raiser war kainaswegs jemals dem Tode naha.

Binan Erfurtar Brief Antons an denselban parodiert Moritz

als ”denn ganz im Tone der Wartharschen Briafa abgefaBt"

(S. 435). Dies ist der Brief, wo die "patriarchalischen Idean"

wieder gezwungen arnauart wurdan, und wozu Moritz sagt: "In

dam Tone ging as fort und ward ain stattlicher und langar

Brief“ (S. 435). Antons Affaktation wird dadurch klar, daB

er den Brief nicht soglaich an den Adrassanten abschickte,

sondern ihn, um Baifall zu erhaschan, noch einem gagenwfirtigen

Freund zaigen muBte, der denn auch traffend arwidarte: ("Wenn

ihm Reisers Gagenwart nicht selbst zu lieb wfire, so wfirde ar

wfinschan, entfarnt zu sein, um nur solche Briafa von Raisern

zu arhaltan” (S. 436).

Wie wir aus anderen Kapitaln dieser Arbait wissan, spielta

Anton garna "Romane" oder "Theater" mit anderen Menschen.

Sein fraundschaftlicher Umgang bot ihm ausgezaichnete Galegan-

haiten dazu, die er denn auch auanfitzte. Das Kfistliche an

der Sacha abar ist, daB er sich seiner Lacherlichkeit im Bazug

auf die Freundschaftsbeziehungan nicht bawuBt war. Seine

Ahnungslosigkait ist daraus zu arsahan, daB er einen spataran

Freund, Ockord in Erfurt, dersalben Affaktation anklagt, dar

er selbst in hohem Grade schuldig war. "Dieser Ockord war

damals ein jungar liabenswfirdigar Schwfirmar, vor seiner Phan-
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tasia schwebte noch der jugandliche Labensraiz und ihn beseal-

tan hohe Fraundschaftsgaffihle--zuweilen lief ain klein wenig

Affektation mit unter, im Grunde abar hatte ar wirklich ain

geffihlvolles Harz" (S. 403).

Mit diesem Ockord kam dann wieder wie mit Philipp Reiser

aina ampfindsame Freundschaft zustattan. Bin wenig spfiter

trat sein Freund Nerias mit in den Kreis. Naries hatte gleich-

falls "wirklich ain geffihlvolles Herz", welches von Anton

gutgeheiBan wurda. Doch das Schlechta war, daB er sich "auch

durch den Strom hinraiBan" lieB und "bei jedar Gelagenhait

den Bmpfindsaman" spielte, "ohne as selbst zu wissan" (S. 417)!

Nochmals fial Anton in die glaicha Falle wie bei Ockord.

wenn Anton von einer "ampfindsamen Freundschaft" sprach,

hatte ar dabai ganz Bestimmtes vor Augen. Zu ihrer Bmpfind-

samkeit gahfirte, daB die Fraunda sich oft wachsalwaise ihre

Probleme klagten, oder noch Vielmehr, daB sia ihre Klagan

pathetisch fiberhfiht harvorbrachten. Es wurda vial vom fiber-

druB des Lebans gaschwatzt, vom Nichtvarstandenwardan, von

ihrer Malancholia. Das viele Wainan und Umarmen wurda ga-

traulich gepflagt. Das leiseste varmeintlicha Nachlassan in

der fraundschaftlichen Liabe wurda zum Gegenstand des Vor-

wurfs. Sia muBtan sich ein geganseitiges Varstfindnis ihrer

Nfita batauarn. Sia muBtan zusammen die ampfindsame Laktfire

ihrer Zeit lasan, wie z. B. Klopstocks Messias und andere

seiner verse. Die Sturm-und-Drang—Lieblingslaktfira, Shaka-

spaaras Draman, 1as Anton mit Philipp Reiser zusammen. Sie

wurdan bei darglaichan Lektfira in vielen ihrer Eiganheiten
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unterstfitzt oder erlarntan neue Moden der Zeit, wie die Sprach-

not Klopstocks, welcha von diesem durch die vielen Punkte

ausgadrfickt wurda. Sia schwfirmtan fiber die Natur und muBten

sich in gameinschaftlichen ainsamen Spaziergfingen in ihren

Gefilden ergehan. Sie ampfanden as als besondere Auszeichnung,

sich "Brudar" zu nennen.

Antons Abschiad aus Erfurt auf dar Suche nach einer Karriare

als Schauspielar gab zur rfihrendstan Szena zwischan sich und

Nerias Galaganhait. Zuarst kahrtan sia in einem Gasthofe ein,

wo sia sich aller dar seligen, gameinschaftlich verlebten

Momenta arinnertan, dann begleitete Narias Anton, his as dunkal

wurda und kehrte um. Beim Abschiad umarmten sia sich und

nannten sich "Brudar". Anton riB sich los und eilte fort

(S. 442).

Anton hatte abar auch andere als nur ampfindsame Freund-

schaften. Abar in das Zaitgeffihl dar 1770ger paBten die

ampfindsamen am hasten.

Sein hohas Fraundes-Idaal brachte Anton such in die nicht

ampfindsamen Fraundschaftan mit und liebte diasa seine Fraunde

genausosehr wie die anderen. Dar "ersta Freund, dan Anton

auf Erdan fan ", war ein Englander in Pyrmont, dar wie Anton

den Gasundbrunnan dort basuchte. Die Freundschaft zwischan dam

Naunjfihrigan und dem arwachsanen Englander waist auf aina

Eigantfimlichkait in Antons jungen Jahran hin. VOn einem

nennanswartan Umgang mit Kindarn sainas Alters wurda Anton

nfimlich durch einen Schaden an einem FuB abgehaltan, der ihn

in das Dunkal sainas Hausas bannte. Dann kam noch die man-

 



81

schanfeindliche Religion das Vaters dazu, der keinan nicht

"rechtglfiubigan" Umgang billigta, und Antons schlechte Klaidung.

Diasan ersten Freund, dar ihn damals aingeladan hatte, ihn

einmal in England zu besuchen, hat Anton nie vergassan. Aus

Moritz' Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782 wissan

wir, daB er diasa Raise viele Jahre spater unternahm, doch der

ersta Freund sainas Lebans war tot.

Der zweita Freund in Antons Laban war wieder mahr aina

Autoritfitsgestalt: einer seiner Lehrer in der Freischula in

Hannovar. Obzwar Anton nicht lange danach mit einzelnen Jungen

sainas Alters Freundschaft schloB, bliab bei ihm aina Vorliebe

ffir intaressanta Sltare und waise vfitarliche Fraunde haften.

Darunter waren der "philosoPhische Essigbrauer”, der Schuster

Schantz, und dar humanitara, varkannte Doktor Sauer. Beim

philosophischen Essigbrauer fand sich ain Krais Glaichgasinnter

zusammen, wo das Lasen und Diskutieren von litararischen und

philosophischxarbauandan Warkan gepflagt wurda. Dar Essig-

brauar wurda sozusagan zum Prazeptor dar Jugend im Sinne “

Sokrates, denn "seine Unterradungen waren grfiBtentails wahra

sokratischa Gesprficha, die ar oft mit dem feinstan Spott fiber

die kindischa Torheit oder Eitelkait seiner jungan Gasell-

schaftar wfirzte“ (S. 276).

Untar all sainan Freundan liebte Anton Philipp Raiser und

den Doktor Sauer am maistan und zwar aus Grfindan, die ihn auch

zu Gualfo in Klingers Zwillingen gazogen hatten. Mit den drei

taitte er das Schicksal das "VOn-dar-Wiege-an—unterdrfickt-"

und das "Aus-der—Reihe-haraus-gadrangt"-sein. Alla vier sahen

E
.
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sich ihrer ungaliebten Kindhait wegen von der Gesallschaft

benachteiligt. Bei den drei Menschen rfihrte das Gaffihl des

Varstofiansains auch von ihrer niaderen Harkunft her. In

ihrem Bingeantsein und Gequfiltsein suchten sia geganseitig

Trost. Typisch ffir den Sturm und Drang ist diasas Verfram—

dungsgeffihl, das Gaffihl, von der Gasellschaft abgaschnittan,

auf dem falschan Platz und verkannt zu sein. Warther, Gualfo,

Karl Moor, Lenz' Hofmaister und Stolzius zaigen glaicha Symp-

tome. Diese Sturm-und-Drang-Vorbi1der brauchten dringand

Fraunde, fanden sia saltan und wurdan grfiBtenteils zur ainsamen

verzweiflung verurtailt.

Trotz Antons groBam Badfirfnis nach Freundschaft stackte

in seinem in einem hohan Grade ambivalentan Charakter ein Hang

zum hfiufigen Allainsain. Er zog sich oft und garna auf aina

same Haubfidan zurfick, auf sein einsamas Zimmer, in die einsama

Natur, in seine ainsamen Gedanken. Wenn er dann so richtig

allain war, konnte er die Lage ganz vardrehan und sein "joy-

of grief"-Syndrom spielen lassan. Dann zerfloB er in Wehmut

fiber sein Schicksal, von dar Welt so varnachlassigt zu sein.

Dashalb liebte er die Widmung das Warther auch so sehr: “LaB

das Bfichlain deinan Freund sein, wenn du aus Gaschick oder

eigner Schuld keinan nfihern finden kannst". Er ampfand, daB

sia auf ihn paBta, "denn bei ihm war as, wie ar glaubta, tails

Geschick, tails eigne Schuld, daB or so verlassan in der Walt

war" (8. 259). Wie auch Warther hatte er so mancha Charaktar-

zfiga, die andere abschrackten.

Zu dem Them: Frauanliabe hat Anton nur Eines zu sagen:
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as schian ihm unmfiglich, ja von einer Frau geliebt zu warden.

Dar Gadanka tritt wie ain Refrain jadesmal dann auf, wenn die

Idea der Liabe mit einer Frau aufkommt. Anton war natfirlich

kain Misogyn, sondern nur durch seine Benachtailigung von Kind-

heit auf gewfihnt, sich nicht als wfirdiges Objekt der Liabe zu

denken. Da ihn selbst seine Eltern nicht sehr zu liaban

schienan, bei denen as ja fast Pflicht war, wie konnte ar as

einem bisher framdan Menschen zutrauan, das tun zu kfinnen, was

sein aigenes Blut versfiumte. Antons starkas Mindarwartigkeits-

gaffihl war Schuld darin, daB er sich auBerdam wegen seiner

schlechtan Klaidung und dar vermeintlichen allgemeinen Var-

achtung nicht als einen wfirdigen Gegenstand dar Liabe denken

konnte. Dashalb varzichteta er in seinem jugandlichen Unwissan

im voraus auf die Gunst eines Madchans und stallte auch kaine

Varsucha danach an. Dann in seinem Varkennen der Raalitfit

hatte er sich durch die viele Roman- und Komfidianlaktfire ain

so hohas Ideal eines von Frauen gasuchtan Helden haraufba-

schworan, daB er das Ideal nia zu arreichan glaubta.

Dahar kam as, daB Anton eigentlich nie die Liebesgeschich-

ta im Warther und in anderen Warkan wirklich verstand, und sia

ihm hfichst langwailig war. In den Romanen fiberschlug er sia

ganzlich oder 1as sia nur flfichtig durch; im Warther konnte er

das nicht tun, doch kosteta ihm die Teilnahma an den Leiden

dar Liabe einigen Zwang, denn "er muBta sich mit Gawalt in

diasa Situation zu versatzen suchen, wenn sia ihn rfihren

sollte" (S. 257).

Einmal bekam Anton den Auftrag, ffir einen anderen ver-



84

liebte Klagan zu dichten. Es war dies "cine Situation, in

welcha er sich mit aller Anstrengung nicht versatzen konnte,

denn wail er gar nicht glaubte, daB er von einem Frauenzimmer

ja geliabt warden kfinnte" (S. 289). Nichtsdastoweniger geriet

ihm das Gadicht nicht fibel. Er hatte sich einen raffiniartan

Auswag ausgaklfigalt, um das glaicha Resultat zu arreichan, als

wenn er aus Liabeskummer traurig wire. Denn ohne auf die Ur-

sacha dar Verzweiflung vial Rficksicht zu nahmen, dachte er

sich ainfach in aina tiafa Malancholia hinein. In diesem

Sichhinaindenkan war ar meistarhaft, und dadurch arzialte er

das gawfinschte Resultat. In den aigentlichen Liabesklagan

dfangta er das kurz zusammen, was er aus Romanen und Philipp

Raisers hfiufigen Liebesgeschichten wuBte.

Dar Anton Raiser dar Erzfihlung fibersah dennoch nicht ganz

dia Existenz dar Frau. Zweimal im Roman wird arwfihnt, daB aina

waiblicha Person einen tiefen Eindruck auf Anton gemacht hatte.

Das ersta Mal, als Anton in Braunschwaig die Predigten des

Pastor Paulmann anhfiren ging und ihm ein sehr junges Frauen-

zimmer von angalhaft fiberirdischam Aussehen auffial. Sia

machte auf Anton einen Bindruck, "dan er bisher noch nicht

gekannt hatte" (S. 69).1 Das zweita Mal, daB aina Frau ar—

wfihnt wird, geschiaht as aindautig ihres Geschlechts willan.

Anton spricht von der Schwaster eines Ertrunkanan, den er um

die Trfinan banaidata, die ain so junges schfines Frauenzimmer

ffir ihn vergoB.

Wenn Anton im Bazug zum Thema Frau groBe Unwissenhait

beteuart, so ist das noch mahr dar Fall beim Thema der Ge-
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schlechtlichkeit. Wegan seiner haufigan nachtlichan Spaziar-

gfinga und wegen das sich spfitar als kriminall antpuppten

Zimmerkameradan G. kam er in den Verdacht der Liedarlichkait.

Diese Beschuldigung soll ihn als Achtzehnjahrigen sehr unvar-

dientarwaise gatroffen haben, denn er war so wait hiervon

antfernt, "daB ihm drei Jahre nachher, da er zufalligerwaisa

ein anatomisches Buch zu sehen bakam, fiber gawissa Dinge ain

Licht aufging, wovon damals seine Begriffa noch sehr dunkel

und varworran waren" (S. 218). Drai Dinge sollen ihn von

solcher Liedarlichkait abgehaltan haben: das ”Drfickande

sainas Zustandes", also seine "Selbstvarachtung", seine Armut,

und sein Mindarwartigkeitsgeffihl, und "seine Schwfirmerei",

womit varmeintlich seine "joy of grief" und andere psycholo-

gischa Eiganheiten gemeint sind, wie z.B. der Hang zur Ein-

samkait.

Moritz war sich zwaifelsohna der Sturm-und-Drang-Beschfif—

tigung mit dar Gaschlachtlithkeit bewuBt, wie sia in Wagners

Kindsmfirdarin, Lenz' Hofmaister und Soldatan, und Klingers

Simsona Grisaldo behandelt wird. Sonst mfiBte ar sich nicht

immer wieder des Nichtvorhandanseins instinktivar saxuallar

Triaba antschuldigan und dam Thema so vial varschamte Beachtung

zollan.

Wir kfinnan Anton-Moritz in sainan Behauptungen so ziamlich

Vartrauan schanken, denn durch aina Stella im Roman wird as

klar, daB Moritz in guter Sturm-und-Drang-Tradition auch vor

der wahren Schilderung des gasellschaftlich Varbotenen nicht

zurfickgescheut ware. So schrackte er nicht zurfick, das Thema
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des Battnfissens unter Kindarn zu erfirtarn, und wie ein Kind

in Ansahung der harten Zfichtigungen wegen so einer Tat am Tag

bei wirklichar Not oft lange an dar Wand anstahen mfissa, aha

as sich zu entlastan getraue (S. 77).

Auch wenn an das Thema der Gaschlechtlichkeit das ersta

Mal garfihrt wird, halt Moritz nicht mit dar genauen Banennung

dar Dinge zurfick (S. 130 - 131). Die Frau Filter hielt ihm

damals, als er konfirmiert wurda und also ungaffihr viarzehn

Jahre alt war, aina lange Pradigt fiber die "bfisan Lfiste und

Begiarden, die in diesem Alter zu arwachen pflegten, und woga-

gen er nun kfimpfan mfisse". Anton verstand nicht, was sia

dabai mainta, nahh sich dennoch fast vor "wenn bfise Lfiste in

ihm arwachen sollten, sia mfichtan auch sein von welcher Art

sia wollten, rittarlich dagegen anzukampfan". Denn obgleich

er nicht mehr glaubte, daB der Storch die Kinder bringa,

machte ar sich nicht viele Gedanken fiber den Ursprung das

Menschen. Im Raligionsunterricht hatte er sich nie einen

rechtan Bagriff machen kfinnen, wenn von dem Lastar der Salbst-

beflackung oder der "Sodomitarai (heute Homosezualitfit ga-

nannt), die Rade war. Die Naman waren alles, was er aus dem

Uhtarricht larnte, da das ganze Thema in solch ain tiafes

Dunkal gahfillt war. Hierbei kritisiert Moritz wie Lenz im

Hofmeistar und den Soldatan und Wagner in dar Kindsmfirdarin

die plumpan und dirakt schfidlichan Aufklfirungsgawohnhaiten der

Altaran in Sexualangalagenhaitan.

Das Thema Sex wird also von dem Dichter nur von dem Stand-

punkt der Erfahrung eines Jfinglings besprochan, obwohl der
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Dichter sich dabai durch seine manchmal witziga Erzfihlwaisa

einschaltat.

DaB Karl Philipp Moritz in Gaschlachtssachan rfickstfin-

digar war als die maistan seiner Zeitgenossan, siaht man auBer

in seinem Roman Anton Reiser auch in sainan fibrigan Schriften.

Nur in zwai seiner werke wird die Liabe zwischan Mann und Frau

behandelt. In Andreas Hartknopfs Pradigprjahran ist die Liabe

zwischan Andreas und Sephie von kurzer Dauer, da Andreas die

Eha mit ihr nur als aina weitare Form dar Einschrfinkung siaht

und das Band mit ihr lfist, indem dar trotz der Geburt ihras

Sohnas durchgeht. In dem Novellanfragment Die neue Cecilia

hingagan wird die Liabe mit Sympathie behandelt. Es handelt

sich dort um aina Art Romeo-und Julia-, Pyramus-und-Thysba-

Affaira. Die Entstahungsdaten der zwai Werke dfirften nicht

ohne Balang sein. Andreas Hartknopfs Predigerjahrg wurda zur

gleichen Zeit gaschrieben wie Anton ReiSEE und erschien 1790,

dam Erscheinungsjahr das letzten Tails des Raiser. Die neue

Cecilia hingegan ist Moritz' letztes Werk, das spfiter als

alla anderen angafangan wurda und uns nur in kurzer Fragment-

form vorliagt. Es kfinnte sein, daB Moritz am Enda sainas

Lebans die Frau mit fraundlicheren Augen ansah.

Diese Annahme dfirfta durch sein Laban bestfirkt warden,

denn dar fast labenslfinglicha Junggesalle Moritz heiratate

doch andlich ein Jahr vor seinem Toda. Die Eha wurda impulsiv

geschlossan. Es gibt lustiga Anakdoten darfibar, denn sia war

so wie Moritz' ganzes Laban ein wahres Abentauar. Er heiratate

ein junges Ding von ffinfzahn Jahran, das cin halbes Jahr nach
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dar Heirat mit einem vormaligen Anbetar davonlief. Moritz

raista ihnan nach und bedrohte dan Entffihrer mit einer Pistole,

die jedoch ungeladen war. Nachdam dieser kapitulierta, nahm

Moritz seine reuige Frau wieder nach Hausa. Trotzdem liaBen

sia sich nach einem Jahr der Eha scheiden, nur um sich kurz

darauf wieder zu ahelichen. Weitere Abenteuer konnten nicht

folgan, denn Moritz starb kurz danach.2



KAPITEL IV

EINFLUSS DER STURM-UND-DRANG-DICHTUNG
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Anton rettata sich von dem ihn manchmal fast fibarwalti-

gendan Gaffihl der Enge und der Unterdrfickung durch die Salbst-

tharapie des Lesans. Sein Geschmack war sehr vialseitig: er

1as Romane, Draman, Gadichte. Das Lasen wurda ihm zu einer

typischan Ersatzbefriedigung, er entfloh dadurch der Wirklich-

keit, die ihn verdrfinga und ihn durch das Verdrfingan in die

Enge triab. Wiaderholt spricht Anton im Roman von dem GanuB

der Erwaitarung seiner Sicht, vom GenuB dar Bildung. Dar

Durchbruch zu einer waitern Walt wurda galeistet, als er lasan

larnte. Sein eigenar kleiner Krais wurda gesprangt. Mit

acht Jahran jubelte er: "Durch das Lasen war ihm nun auf

einmal aina neue Welt arfiffnat, in deran GenuB er sich ffir

all das Unanganahma in seiner wirklichan Welt einigarmaBan

antschfidigen konnte" (S. 131).

Ihn zogen jene Warke an, durch welcha sein ganzes Sein

erschfittart warden konnte. Je mahr ihn ein Buch packte,

dasto liebar hatte ar as. Er wollte gewaltsam aus seiner

krankhaftan Salbsthaschfiftigung aufgewfihlt warden und sich

in das Schicksal anderer vertiafen.

Blsondars die zaitganfissische Sturm-und-Drang-Literatur

hatte einen entscheidenden Einflufi auf sein Denken und sein

Gaffihl. Als Spfitgaborener der Bewagung konnte er schon die

besten Warka dar Altaran ganieBen: Klopstock, Bfirger, Hfilty,

die Hainbfindlar, Garstenbarg, Goethe und Klinger. In dar

Sturm—und-Drang—Litaratur und der dar Empfindsamkeit fand er

genug Zerstreuung. Das Grellera des Sturm und Drang, die

Draman Klingers und Gerstenbergs mit ihren rasenden Kraft-



9O

naturan und Gewalttatan zogen ihn ainarseits an. Andererseits

klfirta er sein Geffihl des Selbstmitleids durch das Vartiefan

in ampfindsame, rfihrsalige Laktfira fiber die Leiden anderer.

Saina Denkkraft wurda unter dem EinfluB der starkan

Laktfira wie baraushht; er benfitigte sia, wie er sagt, wie

andere Rauschgift zur Batfiubung. Besondars in den unglfick-

lichen Helden dar Trauerspiala arkannta er sich wieder. Wenn

seine Phantasie arhitzt war, fand ar “ain Vargnfigen darin, sich

selbst, wie as zuwailen die Helden in den Trauerspialen machen,

mit den schwfirzastan Farben zu schildern und dann recht tra-

gisch gegen sich selbst zu wfiten" (S. 181). Schon auf dar

Schule in Hannovar planta er ein Trauerspial mit Meineid,

Blutschanda und Vatarmord; "Dar Maineid".

Dar Kult dar Tranan, dar damals ganz Europa beherrschta,

war aina Ausgeburt der Literatur dar Empfindsamkait. Anton

1as garna atwas Rfihrendas. Er liebte as such, anderen vor-

zulasan. Er empfand ain unbaschreiblichas Entzficken, rund um

sich her jadas Auge in Trinan zu arblicken. In seiner Erfurtar

Gymnasialzeit gadachta er, ein Trauerspial "Siagwart" zu

schraiben, welches der minderwertigen Wertheriada Siggwart,

aina Klostaggeschichte (1776) von Johann Martin Miller nach-

gaahmt sein sollte, die als "trfibsaliga Liebesgeschichta von

flachster Wainerlichkait"1 in die Literaturgaschichta ainge-

gangen ist.

Eine Dichtung, die ihn bazaichnenderweise fiber sich

haraushob, die ihn veradalte anstatt seine Trfibsinnigkait zu

vartiafan, fand Anton in den machtigan Tragfidian Shakespeares.
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Auch in der fisthetisch minderwartigan barockisaarten fiber-

satzung Wielands spfirte er atwas von Shakespeares Originalitfit.

Auch ihm war die typischa groBa Sturn-und-Drang-Shakespeare-

varehrung eigen. "Hiar war mehr als alles, was er bisher

gedacht, galasan und empfundan hatte.--Er 1as Macbeth, Hamlet,

Lear und ffihlta sainan Gaist unwiedarstehlich mit amporgerissen--

jade Stunda sainas Lebans, wo er den Shakespeare 1as, wardlihm

unschatzbr.--Im Shakespeare lebte, dachte und trfiumte er nun,

wo er ging und stand . . ." (S. 233). Shakespeare half ihm

auf besondere Weise aus seiner Enge. "Die Monologa des Hamlet

heftaten sein Auganmark zuarst auf das Ganze das manschlichen

Lebans" (S. 234), sodas er waiter als nur an den gegenwfirtigen

unglficklichan Augenblick dachte. Er larnte sehen, daB Menschen

in allen anderen Zeitan Unglfick hatten, und wie sia dassan

trotztan. Auf die Art der Helden in den Tragfidian veradalte

ar seine Klagan nun; ar hatte noble Gesallschaft. Er erlag

nicht mehr wie vorhar so leicht dem vermeintlichen Spott

und der allgemeinen Verachtung.

Indam er die Leiden dar Shakespearischan Helden mit-

ampfand, wurda ihm aina erlfisenda, kathartischa Wirkung zutail,

aina bassara als jena, die er durch die Leiden Werthars arfuhr.

Dieser war ihm zu ahnlich, als daB er van ihm objektiv denken

larnte. Shakespeare arwaiterte seine Sicht batrfichtlich,

brachte ihn aus der Enge seiner Umwalt heraus. Er half ihm

dazu noch auf aina andere Weise. Ein unlfisliches Fraundschafts-

band wurda mit jenem, der stundenlang und ganze Nachte durch

vollar Bageisterung den Shakespeare mit ihm 1as, geknfipft.
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Sein Namensvettar Philipp Raiser wurda sozusagan zu einem

Mitverschworenen.

Auf Antons Wanderungen und Spaziargangen leisteten ihm

Figures aus der Dichtung Gesallschaft. Die Vertiefung in die

Dichtung wirkta arlfisand. So wurda ihm Shakespeare zum Erlab-

nis, als er sich auf einen seiner haufigan verzweifeltan und

ainsamen Spaziergfinge befand und ihm im nachtlichan Sturm und

Regen Lears fihnliches Schicksal einfiel und er sich ganzlich

in ihn hineinversatzen konnte. Da Anton sich von dar Familia,

wo er Untermieter war, verstoBan ffihlta, kamen ihm Lears WOrta

in den Sinn: "to shut me out, in such a night as this!" (8. 427).

Ihm gafialan besonders die aufgestauten Erragungan und die

himmalsstfirmenden Gaffihle, die Shakaspaaras Charaktere in ihm

arregtan.

Die Sturm-und-Drang-Anglomanie in Deutschland ist bason-

ders auf die Warke eines anderen Englfindars zurfickzuffihren,

namlich auf Edward Youngs Nachtgedanken (Night Thoughts on

LifeI Death and Immggtality). Dieses Werk hatte abar nicht

ganz so aina starke Wirkung auf ihn, da aban in sainan Gedanken

niemand Shakespeare glaichkommen konnte. Da er as jedoch vor

Shakespeare 1as, war as das ersta Werk, welches ihn in dem

Zaitstrom dar deutschen Sturm-und-Drang-Bewegung mitsichzog.

Es bestfirkta ihn sehr in seiner Empfindsamkeit und machte ihn

sozusagan ffir dan deutschen werther reif. Diasam Buch hat er

hauptsfichlich das auch ihm aigene Gaffihl das "joy of grief"

oder ”die Wonna dar Trfinan" entnomman.

Ein deutscher Vorganga der Sturm-und-Drang-Bewegung, der
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einen groBan Eindruck auf Antons von vorn herein schon hoch-

gaspanntas Gemfit machte, war Klopstock, dassan Messias er mit

einem Busanfreund zusammen 1as. Wie diasa Dichtung, kann man

auch die Freundschaft zwischan Anton und dem jungen Neries

als empfindsam, amotionall, und von hohan Idealen durchtrfinkt

charakterisieran. Seine Bamerkungan fibar die Dichtung sind

zwaifallos zeitgeschichtlich wertvoll, da as damals ainfach

"Mode" war, von der Messiade antzfickt zu warden: doch in

Wahrheit langwailta er sich bei dieser Affaktation. "Bei der

entsetzlichan Langewaila nun, die diasa Lektfire beidan var-

ursachta und die sia sich doch ainandar und jedar sich salber

kaum zu gastehen wagtan . . . Reiser abar war verdammt, zu

hfiran und fiber das Gehfirte antzfickt zu sein . . ." (S. 418).

Das sich wechsalweise Vorlesen war aina wahra Mfihe und Arbeit,

was sia abar nicht zugeban wollten, "um nur am Enda die Idea

mit sich zu nehman: 'Wir haben am Steigerwalde fraundschaft-

lich baiainander gasassan, haben von da in das anmutsvolla

Tal hinuntergeblickt und dabai unsarn Gaist mit einem schfinan

Werka dar Dichtkunst genfihrt'" (S. 417).

Anton war im GroBen und Ganzan ziemlich belasan. Sein

Wunsch, aus der alltfiglichan wirklichan Welt zu fliehen, gab

ihm einen starkan Ansporn zur immer grfiBaren Erweitarung

seiner Bildung. Er 1as alles aus eigenem Antrieb, niemand

‘gab ihm Unterrichtsstunden. Der Drang zur Erwaiterung seiner

Sicht kam ganz aus ihm selbar, aus innarer Not. Durch das

Lasen dar Sturm-und-Drang-Literatur Deutschlands im weitaran

Sinne, d.h. dar Balladan und Gedichte von Bfirgar, Hfilty, Voss,
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der Stollbarge und anderen Dichtern des Gfittinger Musenalmanachs,

veradalte er seine Gesinnung. In einem um sich versammelten

Krais deklamierte er garna Bfirgars Ballade "Leonora" und Hfiltys

"Adalstan” und "Rfischan". HSlty lebte zu Antons Gymnasialzeit

in Hannovar, und dassan Brudar war Antons Mitschfiler. Anton

hing dann an des Bruders Lippen, um nur atwas von seinem var-

gfittartan Hfilty zu hfiren.

Als er Heinrich Wilhelm von Garstenbargs Ugolino 1as,

ain Vorbota des Sturm-und-Drang-Dramas, vergaB er in seinem

Enthusiasmus sogar sein Abendassen, sodaB er ausnahmswaise

gut mit den Varhungernden sympathisieran konnte. Auch hiar

waren as die emotionallen Aspekte, welcha Reiser zusagten.

Von dan badeutanden Warkan das aigentlichen Sturm und

Drang kann man sagen, daB sia ihm wesansvarwandt waren und er

sich in ihnan widerspiagelt sah. Goethes Warther und Klingers

Zwillinga, die auBer Shakaspeares Draman am maistan seine Ga-

ffihla in Anspruch nahmen, gehfiren in diasa Gruppa.

Dia Laktfira des bahnbrachandan Warther wurda zu einem dar

antscheidendstan Momenta in seinem Laban, wie in dem Laban

vialar Tausandar der Zeit auch. Anton machte gleich den An-

fang dar Wartharbegaisterung in Europa mit, da er den Roman

in dassan Erscheinungsjahr in die Hande bakam. Wie bei anderen

bestfirkte er ihn nur in seiner Gaffihlsseligkeit und varhfit-

schaltan psychologischen Eiganliebe, was der erklfirten Absicht

Goethes total antgegangesatzt war. Glficklicharweise triab as

Anton im Nachahman das Helden nicht bis zum Selbstmord, wie

as dar Fall bei so mancham anderen der "Wartherzait" war. Dar
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BntschluB dazu wurda zwar auch von ihm gefaBt, doch basann

er sich eines Bassaren, als er vor dem Hineinspringen am FluB-

ufar stand. Er entnahm dem Bucha mancha Gedanken, die er als

auch die seinigen arkannta und die ihm einen Wesensverwandten

in Goethe gaben.2 Er war hfichst entzfickt, seine Batrachtungen

fiber Laban und Dasain, Einsamkeit und NaturgenuB, fiber abstrakte

Gedanken vom Gaukelspiel menschlicher Bastrebungen und andere

mataphysisch-passimistische Grfibelaien fiber die Sinnlosigkeit

ihrer Walt, welcha die Stfirmer und Dranger plagtan, wiadarzu-

finden. "War kann sagen, das ist, da alles mit Wettarschnalle

vorbaifliaht?" (S. 257) zitierte er. Dieser glaicha Gedanka,

dar ihm seine aigene Existenz wie Tauschung, Traum und Blend-

wark vormalte, hatte ihm schon lange zu schaffen gamacht.

In einem anderen Werk von Moritz, Launen und Phantasian,

lobt er den Warther ffir seine Echtheit und Zeitnaha; er sai

"wie mitten aus dem tfiglichan Laban heraus ganommen, von unsrer

3 "Nichts abarWalt und unsern Sitten ain dauarndar Abdruck".

ffihlte Reiser lebhafter, als wenn Warther arzahlt, daB sein

kaltas fraudanloses Dasain neben Lottan in grafilicher Kalte

ihn anpackte" (S. 258). Die Lektfira des Warther gab Anton

das trfistende Gaffihl, daB er nicht so allaine auf der Erde

war, daB ihn jemand varstfinde. Er ffihlta sich dadurch aina

Zaitlang "fiber alla seine Varhaltnissa arhaban", er konnte

sein traurigas unvarstandanas Laban durch die Welt dar Dich-

tung verschlaiarn.4

Das Lasen manchar Sturm-und-Drang-Dichtung ffihrte bei

Anton manchmal zu Affektationen. Er ahmte einigas aus dem
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Warther sowie aus Klopstocks Messiade nach, nur um anderen

dann mitteilen zu kfinnan, daB ar dies und janes genauso wie

dieser oder jener Held getan hatte. So muBtan die "patriarcha-

lischen Idean" im Warther auf jade mfigliche Weise wieder ar-

wackt warden. Zu diesem Zweck Schaffte er sich einen Teatopf

an, lieh sich aina Tasse und kaufta sich Stroh, um sich auf

seinem kleinan fifchan selbst sainan Tee kochen zu kfinnen, abn-

1ich wie Warther seine aigenen Erbsen kochte. Warther jedoch

gedachta, an diesem patriarchalischen Ritus ohne Affektation

tailnahmen zu kfinnen: Anton war sich indassan seiner Affektation

bewuBt. Moritz schraibt, das Teekochen galang ihm, nachdam er

beinaha vor Rauch erstickt sai. All diasa Umstfindlichkaiten

machte Anton sich, nur um dann seinem Freund Philipp Reiser in

einem ampfindsamen Brief schraiben zu kfinnan: "Wenn ich denn

manchmal so dasitze an dam kleinan'fifchan und mir selbst mainen

Tea kocha usw." (S. 435).

In Klingers Zwillingen hingegen sah Anton seine "Gfitzi-

sche" Sturm-und-Drang-Seita versinnbildlicht, die immer mit

seiner "Wertherischan" im Kampf lag. Der Kraftmensch Gualfo

lehnte sich gegen seine Umgabung auf; Anton hingegen mangelta

as an Mut, sich mehr als nur innerlich dagagen aufzulehnan.

Er griff nia zu badeutanden asozialan Varbrechen wie Gualfo.

Die wildan Ausbrficha gegen ihr Schicksal und die heftigen Ga-

bfirden hatten sia jedoch gamainsam (siahe Kampitel fiber Antons

Psychologia). Die bittera Lache Guelfos hatte Anton in ahn-

lichan Zustfindan fiber sich angaschlagen, "indem er sein aigenes

Wesen mit Verachtung und Abschau betrachtete und oft mit
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schracklichar Wonna in ain lautschallandes Hohngalfichter aus-

brach" (S. 302) 5hn1ich Gualfo, als er dan Spiegal zerschlug.

Bin zwaites Leitmotiv im Anton Reiser klingt auch in den

Zwillingen an: Gualfo glaubta sich "von dar Wiege an unter-

drfickt”. Baida dachten sich ohne ihre Schuld vom Laban ba-

nachtailigt.

Anton schwelgta garna in ausschwaifanden Gaffihlen und

liaB sich diasa besonders nach dem Bekanntwardan mit Gualfo

nicht varwahran. Er arkannta seine EXzessa, wie viele Stfirmar

und Dranger, konnte sich abar nicht halfen. "All das fiber-

spannte Schracklicha hatte ihn glaichsam wie berauscht . . ."

(S. 348). Auf der Flucht aus Hannovar in die weite Welt fing

Anton in seiner Gewohnheit des ainsamen Rollenspielens wie

Gualfo laut zu rasen an und legte in dieser ffir ihn unglfick-

lichen Zeit sainan Wag wie in einem Taumel zurfick. Das fiber-

triebane gefiel ihm "und der Akt, wo Gualfo nach dem Brudermord

dan Spiegal, in welchem er sich siaht, zerschmattart, war Raisern

ain wahras Fest" (S. 348). Gualfo bliab ihm auch spatar neben

Warther ein Leitstarn.

Man bakommt nicht das Geffihl, daB Anton-Moritz mit seiner

Belasenhait protzt. Das Einbaziehen varschiedanar Dichtungen

scheint notwandig zu sein, um dem Laser des Romans ain wahras

und getreuas Bild das Helden zu geben. Die hiar angaffihrtan

litararischen Produkta sind nur ain kleiner Tail derer, walchan

Anton waishait antnahm: aufklfirarische, barocke, fremdsprachi-

ga, und auch heute vergessene, wertlosa. Moritz motiviert auch

die ganze Lasasucht, die unzweidautig ain salbsthelfarischas

psychologisches Mittel zum Weiterleben war, sehr gut.



KAPITEL V

SOZIALE EINFLUSSE
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Es gibt wahrschainlich kain anderes Thema, mit dem sich

der Sturm und Drang so aingehend beschfiftigte als mit den

ibzialan Zustfinden in Deutschland. Besondars Goethe, Lenz,

Wagner und Schiller waren in ihren Draman (Gfitz_von Berlichin-

gen, Der Hofmeistar, Die SoldatggJ Die Kindsmfirderin, Die
  

Rfiubar und Kabale und Liabe) von raformatorischam Eifer besaelt.
 

Auch in Romanen wie in dem Warther, Goethes, Jung-Stillings

Jugend und dassan Fortsatzungen, Johann Karl Wazals Hermann

und Ulrike, Ulrich Brakars Der arme Mann im Tockanburg und

 

Moritz' Anton Reisgg machen soziala Zustanda ein Hauptthema

aus. AuBardam stand Christian D. Fr. Schubarts publizistischa

Tfitigkeit im Zaichen der sozialan Reform. In Warkan das

Klassizismus, die ihre ursprfinglicha Konzeption dam Sturm und

Drang verdanken, sind soziala Batrachtungen manchmal ausschlag-

gaband: In Goethes Urfaust, in Wilhelm Meisters thaatralischar
 

Sandung und in Egmont. Salbst in Sturm-und-Drang-Warkan, in

denen andere Themen wie z. B. das das Brudarhassas und das des

genialischen Dranges im Vordargrund stahan, findet man das

Thema angaschlagan (Leisewitz' Julius von Tarant und Klingers

Sturm und Drang).

Anton Reiser wird haufig als die bedeutendste Schilderung

das Labensgangs eines armen Menschen zur Zeit des Sturm und

Drang beschrieban. Der Roman schildert gatreulich und mit

groBem Realismus das armlicha Elternhaus, die schwere Hutmachar-

lehre und die noch dfirftigere Gymnasial- und Universitfitszeit

des Autors Karl Philipp Moritz. Da es hauptsfichlich ain psy-

chologischer Roman ist, wird gezeigt, wie diasa und andere
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Anton beitrugen.

Moritz' demokratische soziala Einstellung wird schon da-

durch offensichtlich, daB sich Anton kain einziges Mal im Ro-

man anmaBt, in irgand einem anderen Stand sein zu wollen, als

in seinem aigenen, nfimlich dam firmlichen Kleinbfirgerstand.

Fast alla bedeutendan Personen in der Geschichte sind von

schlichtastar Herkunft. Die ostdautsche Kritik hat diasa

Tatsacha harvorgahoban und sagt darfiber: "Es ist das groBa

Verdienst des Karl Philipp Moritz, . . . Vartreter des a11-

gamein noch verachtatan, hfichstens bemitleidatan Viertan

Standes, Arbeiter und Handwerker, nicht nur einbezogen, sondern

sogar als Verkfindar einer bassaren Gasellschaftsordnung ga—

kannzaichnat zu haben".1

Moritz ist in Anton Reiser sogar der einzige Dichter des

Sturm und Drang, dar Empfindsamkeit, oder der Aufklfirung (alla

drei sind Bewagungen, die sich um soziala Verbassarung an-

strengtan), der bamfiht war, Gelahrsamkait, Bildung und adla

Gesinnung dar Menschen aus dem unterstan Standa zu zaigen.

Bei kainam anderen deutschen Dichter das achtzehnten Jahr-

hunderts kommen latainsprechende Essigbrauar, Gastwirta, Grob-

schmiada und Sattlar vor. Moritz verfolgt das Thema der ga-

lehrtan Proletariar such in sainan anderen Warkan. Der

lateinsprechenda Gastwirt kommt in Andreas Hartkngpfs Pradigggr

jahran vor, und dar Sattlar in den Reisen eines Deutschen in

Eggland im Jahr 1782.

Dam Essigbrauar war auBer Buchgalahrsamkeit auch adla



Gasinnung aigen, sodaB er von Moritz als ein zweitar Sokratas

gesehan wird, dar die Jugend unandgaltlich und aus aiganam

Ergfitzan in sainan wanigen freien Stundan inmitten seiner

Fassar Weishait lahrta. Anton bewunderte den Essigbrauar um

so mahr, "sooft er bei sich arwog, daB ain Mann von solchen

Kanntnissen und Ffihigkeitan sich mit solcher Geduld und Stand-

haftigkeit dar Saela seinem Schicksal unterwarf, welches ihn

von allem Umganga mit dar feinern Welt und von aller Nahrung

des Gaistas, die ihm daraus hatte zustrfiman kfinnan, gfinzlich

ausschloB.-—Und aban der Gedanke, daB ein solcher Mann so var-

stackt und in der Dunkalhait lebte, machte Raisern dan Wart

desselben noch auffallender" (S. 276). Dieser Essigbrauar hat

in Andggas Hartknopfs Predigerjahran im Grobschmiad Kersting

sein Ebanbild, der "Vergnfigan daran fand, unter dem Tital

eines Grobschmidts sainan Rang und Werth unter dan Menschen

vor naugiarigen Augen zu verdacken".2 Der arma Stipendiat

Anton ffihlta sich an dem Baispial des Essigbrauars ermutigt,

daB auch er trotz groBer Dfifftigkeit geistig hochstraben kfinna.

Im Anton Reiser_gibt es auBer dam bewunderungswfirdigen

Essigbrauar auch Knechta, dia lasan (S. 6), studieranda Sfihna

armar Leuta wie dar eines Brauers (S. 398), zwai philosophie-

rende Schuster in Hans Sachsans Tradition, und einen ampfind-

samen GSrtnar (S. 419). Mit dem Schuster Heidorn konnte Anton

Taulers Mystik besprechan, und der Schuster Schantz war einer

dar vialseitigstan Kfipfe unter Antons Bakannten. Mit ihm

wurdan theologischa, philosOphische, dichterischa und politische

Ubarlagungan unter die Lupe genommen. Zusammen lasan sia
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Popes Werka und die Friadrichs das GroBen, welcha sich in das

Schuster Schantz' Bibliothek befandan. In ihren Unterredungan

kamen sia von selbst auf die hfichstan Weishaiten, die Anton

spfitar von Schulkathadern gepredigt wurdan.

Eine komische Figur unter den Proletariern lafit Moritz

auftratan, indem er wie Lenz im Hofmeistar, einen atwas lfichar-
 

lichen Dorfschulmeister vorffihrt. Dieser prahlte garna mit

seiner nicht vollkommanan Lateingelahrsamkait vor sainan

Bauern und sprach mit Vorliebe nur Latein mit Anton, wobei denn

manches Schiafe dazwischenlief (S. 353 - 358).

Moritz hagt ohne Zweifel aina besondere Neigung ffir die

ainfachan Leuta, einen Zug, dan er mit den anderen Stfirmern

and Drfingern tailte. Wenn ihn die Probleme in seinem kompli-

ziartan Laban zu sehr quilten, sehnta er sich nach dem ein-

fachen Dasain eines Bauern, eines Tagelfihners oder Soldatan.

Sait er die Operetta "Klarissa" (aina Umarbeitung von Richard-

sons Roman) gesehan hatte, war er in den Gedanken verliebt,

Bauer zu warden und wie der Held gleichzaitig ain so gabildeter,

fainer und gasitteter Bauer zu sein, daB er sich in diesem

niaderen Stand in vergleich zu anderen Bauern auszaichnata

(S. 194). AuBer Anton wollen sich in der fibrigan Sturm-und-

Drang-Litaratur auch Julius von Tarant und der Major im

Hofmeistargim bukolischan Laban eines Landmanns vergraban.

Anton wollte auch einmal Tagalfihner warden. Dies geschah,

als er seine letzta Hoffnung auf aina Theatarkarriere zar-

schmettart sah und nur dieser EntschluB seine Erbitterung

mildarn konnte. Er wollte wie dar Essigbrauar und dar Grob-
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schmiad glaichsam verkannt laben, und hatte dann "dasjeniga

reelle Laban in sich, was ar nicht auBar sich haben konnte"

(S. 378). Denn diasa gleichfalls salbstgawahlte Erniadrigung

hatte durch eines Tagelfihnars schlichtan Wandal "einen auBer-

ordantlichan Raiz ffir ihn".

Das Extram, Soldat zu warden, hatte ffir Anton gleichfalls

atwas Poetischas. In diesem Untarschlupf gedachta er dan rohan

 Soldatan sanfte Lahran zu erteilen: "das Geffihl der hfiharn

Menschheit antwickelta sich bei ihnan; die Wachtstube ward zum

Hfirsaala dar Weishait" (S. 352). Kurza Zeit darauf geschah as,

daB er zwischan die Finger eines preussischen Warbers gariat,

der in einem Dorf den Laichtgaubigan auflauerta. Dieser wollte

ihn ffir sieban Guldan anwerban, "so daB es den Anschain hatte,

als wenn nun der Soldat in Raisers Phantasie, eher als er ga-

dacht hatte, realisiert warden kfinnte" (S. 345).

Dam letzten Zitat ist es abzuhfiren, daB Moritz atwas

ironisch an diasa Phantasian zurfickdenkt. Diese Idealisiarung

der niaderaren Standa ist ein Zeichen der Zeit, welcha stark

unter Rousseaus Naturphilosophie stand. Moritz wiedarholt bei

jedam Baispial, daB Anton in seiner ewig "romantischen" thaat-

ralischen Phantasie immer aina Rolle, einen "Roman" oder

Theater spielte. Einmal teilta er sainan EntschluB dam Sohn

eines Bauern mit, "worauf ihm dann dersalba aina dataillierte

Schilderung von den aigentlichen Arbeiten eines Bauernknechtes

machte, die Reisen seine schfinen Trauma wohl hatten verdarben

kfinnen, wenn seine Phantasie nicht zu stark dagagen angewirkt

hfitta" (S. 195).
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Moritz' liebavolle Beschfiftigung mit den untaren Schich—

tan war nichtsdestoweniger acht. In den Fragmenten aus dem

ngebuche eines Geistersehers steht ain Lob auf die natur-

nahan Menschen:

Ich staha da, und batrachta die arbaitsamen

Landlauta--wohin ich blicka, sehe ich Laban und

Bewagung--Erraichung dar mannichfaltigan Endzwacka

dar Natur . . . . der SchweiB tropfalt von den

Stirn das Arbeitars, abar er frauet sich seiner

Gesundheit und seiner Starke—-und auf den Ersatz

seiner aufgewandtan Krafte durch die zubereiteten

Nahrungsmittel und den suBan Schlaf.--

. . .Er arfullt in jedam Augenblick den Zwack

sainas Daseyns . . .

Anton Raiser geht liebar zu seinem Essigbrauar als zum Kaffaa

mit dem Bfirgermeister (S. 286): er iBt und trinkt auf seiner

”Ganiereisa" nach Bremen ungeniart mit den Schiffern (S. 293),

und auf sainan Wanderungen auf der Suche nach einer Theater-

gruppe gibt er sich bei den Mitwandernden mit Vorliebe als

Schuhknacht aus, nicht als Primanar oder Universtitfitsstudant,

”denn als ain solcher war er doch atwas, als einer, der ein

bloBes Blandwerk seiner Phantasie verfolgta, war er nichts"

(S. 388).

Anton war auBardam die "groBe Welt" nichts so AuBerga-

wfihnliches, "er sah, daB die Minister, Grafen und Edelleuta,

mit denen er nun Gesicht zu Gesicht sprach, nicht so erstaun-

lich von ihm verschiedena Wesen waren, sondern daB sia in

ihren AuBarungan abanso wie die gemeinstan Leuta manchmal atwas

Sondarbaras und Komisches hatten, wodurch dar Nimbus um sia

verschwand, sobald man sie nur redan hfirta und sich in der

Nana mit ihnan unterhielt" (s. 312). Schon vordem hatte

Anton antdeckt, daB die Untarschieda zwischan Menschen nur aus



104

kfinstlichan Scheidewandan bestandan. Seine ersta Erfahrung

dieser Art hing mit Pastor Paulmann zusammen, dan er einmal

plattdeutsch "wie den simpalsten Handwarker", anstatt feiar-

lich und arhaban sprechan hfirta. Seitdem bateta er ihn weniger

an, liebte ihn abar dasto mahr (S. 72). Die zweita Brfahrung

machte er auf einer Raise mit den hfichsten Schulgewaltan.

Diese hohan "Schwarzrficke", geistliche Schulmfinnar, scharztan

sehr lebhaft mit ainandar und necktan sich "auch abanso wie

andra Leuta untereinander . . . Und diasa Brfahrung, die er

machte, war ihm sehr nfitzlich" (S. 166). In jedar der drei

Bagagmunganlernta er die Schranken zwischan sich und diesen

"hfiharen Wesen” zu durchbrechen.

An einer bedeutendan Stella in Roman erffihrt man von

einem demokratisch gasinnten varlangen des Gymnasialschfilers

Anton, dar in seinem mit "romanhaften Idean angeffilltan Kon"

den Wunsch aussprach, "daB er doch mit dem Rektor auf irgand-

eina unbawohnte Insal versatzt warden mfichta, wo sia durch

das Schicksal gleichgemacht auf einem fraundschaftlichen und

vartrautan FuB umgahen kfinnten" (S. 164). Dieser utopischa

Traum Antons hat aina aindautige Erklfirung. Er zaigt, daB

Anton schon frfih von einer demokratischan Gasinnung angahaucht

war. Pastor Paulmann hatte dazu beigetragan. Denn Anton

wurda daina Pradigt fiber die Nachstanliaba von groBer Baden-

tung. Die Pradigt handelta davon, wie glficklich die Menschen

sein wfirdan, wenn jedar das Wohl aller fibrigen und jadas

einzelnen zu ffirdern suchta. "Nia ist ihm diasa Pradigt mit

allen ihren Abteilungan und Untarabtailungan aus dem Gedficht-
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nis gekommen" (S. 84). Eine waitere Pradigt des Pastors ge-

fiel dem Vierzehnjfirigen: die gegen Unterdrfickung und Ungarech-

tigkeit, gegen Uppigkeit und Verschwandung" (S. 64). Er

arinnerta darin seine Gameinda an die Zeit des Siebenjahrigan

Kriagas, wo dia allgemeina Not alla gleichgemacht hatte.

Binan ainzigartigen, dirakt revolutionfiran Ausbruch im

Sinne Schillers finden wir in unserem Roman, wenn es bei

Anton wegen sainas allgemeinen Unglficks zu einem Hfihepunkt

der Empfirung kommt: ”Im Grunde war as das Gaffihl der durch

bfirgarliche Varhfiltnisse unterdrfickten Menschheit, das sich

seiner hiarbei bemachtigte und ihm das Laban verhaBt machte“

(S. 323). Dieses sprach er, als er einmal zu seinem Unterhalt

einem jungan Edalmann Privatstunden erteilte. Dieser konnte

ihm nach gaendigter Stunda die Tfir waisen, wenn es ihm belieb-

ta, welches Anton so aufbrachte, daB er ausriaf: "Was hatte

er vor seiner Geburt verbrochan, daB er nicht auch ein Mensch

gawordan war, um den sich aina Anzahl anderer Menschen bakfimmern

und um ihn bamfiht sein mfissen--warum erhielt er gerada die

Rolle das Arbeitanden und ein anderer des Bezahlenden?--H5ttan

ihn seine varhfiltnissa in dar Walt glficklich und zufriedan ge-

macht, so wfirde er allenthalben Zwack und Ordnung gesehan

haben, jatzt abar schien ihm alles Widerspruch, Unordung und

Varwirrung" (S. 323).

Diese Idea eines ungarechten Zufalls, der mit ungarechten

manschlichen Einrichtungan varbundan schien, kommt in fast

allen anderen Warkan von Moritz vor. In den Fragmenten steht:

Ist atwas ungezwaifelt Zufall, so ist es die Geburt,

und dar Zusammenhang der Dinge, in welchan der
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Mensch dadurch versatzt wird . . .

Und was hat uns anders zu Sklavan das Zufalls

arniedrigt, als die manschlichen Einrichtungan

selbst, wodurch aina Generation dar andern Fessaln

anlegt . . ."4

In den Launen und Phantasian liest man:

DaB ich denke und den Wart meines Daseyns ffihle,

will ich nicht dem Zufall dankan, der mir gerada

unter dem Thaila das Menschengaschlachts einen

Platz anwies, der sich dan gesittatan Thail nannt--

ich stelle mich auf die untarsta Stufe, worauf

mich dar Zufall versatzen konnte, und gebe keinan

von mainen Ansprfichen auf die Rachte der Menschheit

auf. Ich fodra so vial Fraihait und MuBe, als nfithig

ist, fiber mich selbst, fiber meine Bastimmung, und

mainen Werth als Mensch zu denken. 5

Diese Anschauungan sind manchan im Hofmeistar von Lenz

ganz Shmlich und warden von Lauffar und dam Schulmaister

Wanzeslaus ausgadrfickt. Viele Charaktere in Lenz' Draman

lehnan sich gegen aina Walt auf, die von der Bfirgarklasse

und den Adel beherrscht wird.

Bin anderer revolutionarer Gedanke fiel Anton ain, als

er dan Hfihapunkt sainas Nihilismus arraichta. In der Raben-

stain-Episoda stfirte ihn die Vorstallung tief, daB von einer

groBan Masse Menschen Kriegsheare und Staatan gabaut wurdan,

wie man aus vielen Baumstammen Hausar baut (S. 229). Moritz

bringt diasa Vorstallung auch in sainan fibrigen Warkan hervor,

welches bazaugt, wie sehr sia ihn niedardrfickte. In den

Launen und Phantasian heiBt as:

Baumstamma mogan sich behauan und beschnaiden

lassan, um zu dem Ganzan eines Gabaudas in ainandar

gaffigt zu werden.-—Der Mensch soll keinan Gran von

den Vbrzfigen sainas Wesens verlieren, um in irgand

ein Ganzes, das auBer ihm ist, gepaBt zu werdeg, da

er selbst ffir sich das edelste Ganze ausmacht.

Und im.Andraas Hartknopf schraibt or fiber die Millionen Nieder-
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stahandan, dia

wie aina in ihren einzelnen Theilen unbadautende

Masse, in ein Ganzas umgeformt wurdan, wie atwa

Holz und Steine, behauan und beschnitten warden,

um zusammen ainGabaude auszumachan, wodurch jedas

ainzelne erst brauchbar wird.
‘-- -‘--.‘

den Menschen ihren einzelnen achten Werth raubtet,

um Lfickan mitihhan auszustopfen; wenn ihr as

n6thig fandet, Moraste mit ihnan auszudammen,

damit dem stampfenden RoB ain Wag zum Feindege-

bahnat say . . .7

Bar ampfirtan Sturm-und-Drang-Proteste gegen die soziala

und politische Ordnung gibt es in den anderen, mahr philoso-

phisch angalagtan Warkan von Moritz mahr. Intaressant ist,

die Entstahungsdaten der Werka in Batracht zu ziahan, um sia

mit den Datan der Revolutionen des achtzehnten Jahrhunderts

in Amarika und Frankraich zu vergleichen. Aufsatze in den

Launen und Phantasian erschienen schon sait 1781 einzeln oder

in anderen Sammlungen, die ersten drei Teile des Anton Reiser

erschienen 1785, dar Andreas Hartknopf 1786, die Fragmenta

1787, und das Anton Reiser Vierter Tail und Andreas Hartknopfg

Predigarjahre erschienen 1790. Mit Hilfe dieser Datan wissan

wir nun, daB Moritz schon dia Amarikanischa Revolution arlebt

hatte, als er die angeffihrten Werka verfiffantlichte. Die

Franzfisischa Revolution jedoch brach 1789 aus, arst nach der

Varfiffentlichung der maistan Werka. Es muB dahar bemerkt

warden, daB Moritz vial Mut gehabt haben muBte, um 'solcha

weltumstfirzanden Aussprfiche in dem nichtravoltierenden, kon-

sarvativan, und noch mahr--raaktionfiren Deutschland unter

seinem Naman druckan zu lassan.

Im Hinblick auf die Datan der Revolutionan ist ein Satz
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ganz am Anfang das Anton Reiser (im Ersten Tail, dar schon

1785 erschienen war) bezeichnend. Das Thema ist Antons Fraude

an sainan Zerstfirungsspielen, an dem Varbrennen von Papiar-

hfiuschen, und spfiter an dem Varbrennen eines wirklichan Hausas

in dar Stadt. Dar junga Anton empfand den absondarlichan

Wunsch, das Fauer mfiga nicht soglaich gelfischt warden. Moritz

bemerkt hiarbei: "Dieser Wunsch hatte nichts weniger als

Schadenfreude zum Grunde, sondern entstand aus einer dunklen

Ahnung von groBan Verinderungan, Auswanderungen und Revolutionen,

wo alla Dinge aina ganz andere Gestalt bekommen und die bis-

heriga Einffirmigkait aufhfiran wfirde" (S. 24). Die Hinwaise

auf groBa verandarungen und Auswanderungen kfinnen sich nicht

sosehr auf die schon geschehane Amerikanische Revolution be-

ziahan, als Vielmehr auf die noch nicht einmal geahnta Fran-

zfisischa Revolution. Ist dar erst naunundzwanzigjfihre Moritz

als Prophet zu betrachtan?

Die Amerikanische Revolution wird von Moritz im'Agtgg

Raiser tatsfichlich nur zweimal arwfihnt, und dann nur sehr kurz.

Br spricht von ihr einmal im Zusammenhang mit einem der wich-

tigsten Charaktere, die im Roman ein und aus gehen. Dar ver-

kannta Arzt Doktor Sauer hatte ain Gadicht auf die fraigewor-

denen Amerikanar verfiffantlicht, worin er sozusagan "sein

Fraihaitsgaffihl noch einmal ausgahaucht hatte, ein solcher

Schwung und faurige Tailnehmung herrschta in den Gedanken"

(S. 412). Das Gadicht gefiel Anton-Moritz offensichtlich sehr

gut, sodaB anzunehmen ist, daB Moritz wie Wagner in der figgdg-

mfirdarin und Klinger im Sturm und Drang mit den Amarikanarn
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sympathisiarta.

Dieser Doktor Sauer, der zu einem dar Vorbilder Antons

wurda, war in mahr als einem Sinne ain auBargawfihnlicher Mensch.

”Als Arzt verdianta er nichts: denn er ffihlte einen basondarn

Hang in sich, gerada dan Leutan zu helfen, die der Hilfe am

maistan badfirfen und denen sie am wanigstan galeistat wird.

Und wail dies nun gerada diajanigen sind, welcha die Hilfe

nicht zu bezahlen varmfigen, so geriat der Arzt salber in groBe

Gafahr zu varhungern, wenn er nicht Wochanschriften harausga-

gaben, Korrekturen basorgt und Trauerspiela abgeschriaban hatte"

(S. 410). Moritz hat die Freundschaft des Doktor Sauer sehr

vial bedeutet, denn er kommt auch im Andreas Hartknopf vor.

Doktor Sauer wird als einer dar wanigen unzwaifalhaft guten

Menschen dargastellt, die die wahra Menschanliebe in Taten

umwandaltan. Der Armenarzt wurda von der "groBen und vornehman

Welt" verachtat, da er sich in ihren Augen "glaichsam weg-

gaworfen hatte". Anton-Moritz hatte auBerdam auch deshalb

so vial Liabe ffir ihn, wail er abanfalls glaichsam "von dar

Wiaga an untardrfickt" gawesen war und seitdam noch mahr von

dar Gasellschaft unterdrfickt wurda, die seine demokratischan

Bemfihungan nicht verstand. Moritz beklagt das Schicksal diasas

auBarordantlichan Menschen, dar so von der herrschenden Welt

varkannt wurda.

Moritz erwahnt im Anton Reise£_das historische Geschehnis
 

dar Amerikanischen Revolution ein zwaites Mal. Es fand sich,

daB Anton auf seiner "Geniareisa" nach Bremen gerada in dem

Moment auf aina Lustschiffahrt absagelte, als die hessischan
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Truppen, die ffir Amarika bastimmt waren, um auf dar Seita

Englands gegen die Kolonian zu streiten, noch in Bramerlehe

lagen (S. 293).8 Die Truppen waren im Fortsegaln begriffen,

und as ist nicht klar, ob Anton sia sah. Jedanfalls wird as

nicht ausdrficklich arwfihnt, wie die ganze Bamerkung fiber die

hassischa Armaa fibarhaupt ohne Einsatz dar Gaffihla gaschrieben

ist und wir nicht wissan, was Moritz von dar Sacha hielt.

Hiarin ist er ganz anders als Schiller, der uns klipp und

klar in Kabale und Liabe zu verstehen gibt, wia sehr er gegen

solcharlai Ffirsten war, die ihre Landeskinder ffir ihren aigenen

Profit dan kfimpfendan Landern “liehan”.

Von einer grfiBaren Teilnahma an politischen Bagebenhaitan

wurda Moritz in Roman deshalb abgehaltan, wail as ain "psycho-

logischar Roman" ist und kain Roman mit einer verfolgbaran

Geschichte. Irgandain Thema das Stoffes ist hiar nur insofarn

wichtig, als as auf den jungan Anton-Moritz einen Eindruck

machte. Aufiardem wurda Moritz wie mancha andere Stfirmer und

Drfingar sichar von einer grfiBeran Teilnahma an‘dar demokra--

tischen Gasinnung dar Amerikanar durch seine typischa Sturm-

und-Drang-Anglomanie abgehaltan.

DaB Moritz unzweidautig andiaser, Anglomanie tailnahm,

zaigt ain Brief aus der Zeit, in dar er am Anton Raiser
 

schrieb. In einem Brief das Jahras 1789 an den Harzog Karl

August aus Waimar steht: "Mir kfimmt es oft vor, als habe

dia Englischa Nation ihren Vollendungspunkt nun einmal ar-

raicht: bei ihnan ist alles entwickelt, fertig, und so wie as

sayn soll: sia sind nun alles, was sia sayn kfinnan, und haben
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ihren Lohn daffir“.9 Die Sacha war so, daB dan Stfirmarn und

Drfingern (wie Moritz) die englischa Nation schon das hfichsta

Baispial einer auf Erdan mfiglichan parlamentischan Damokratia

war. England war vor dem franzfisichen Umsturz das einzige

fortschrittlicha Land Europas, das seinem Volk aina Stimme in

der Regiarung gegeben hatte.

England konnten die Stfirmer und Drfinger, die nicht nach

Amarika raistan oder auswandartan, besser verstehen, da as

gaographisch nahar lag und viele aher aina Raise dorthin unter-

nahmen konnten und es auch taten. Moritz machte aina Geniereisa

nach England, von.der wir seine Reisebeschreibung Raise eines

Qggtschen in England in Jahr 1782 haben. In dam Werk ist er

vollar Lob fiber diasas "glficksalige Land", wo der Einfachste

ffihlan konnte, "daB ar auch ein Mensch und ein Bnglfindar say,

so gut wie sein Kfinig und sein Minister", welches ganz anders

sai, ”als wenn wir bei uns in Berlin die Soldatan exarciren

sehen".10 Englisch konnte Moritz schon sait er neun Jahre alt

war, seitdam ein Englfinder ihn in Pyrmont die Spracha lehrte.

Spfiter, auf dem Gymnasium, verdianta Anton-Moritz sich durch

private Bnglischstunden Geld.

AuBerdem larnte Moritz, da er als langjfihriger Hannovar-

anar lirekt mit England varbundan war, die Anglomania fast

von selbst. Die Kfiniga von England waren in jenen Jahran

von dar Hannovarschen Dynastic, und selbst die Regiarung in

Hannovar soll gerachter, wail nicht so verschwanderisch und

ahrsfichtig gawesen sein, als andere absolutistische Klein— und

GroBstaaten des Deutschen Reichs.
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Bin groBas Freihaitsgeffihl ist Moritz nicht abzusprechan.

Seine Liabe ffir Fraihait spfirt man an seiner Liabe ffir die

Natur und an seinem HaB gegen die ihn erwfirgende Enge. Man

ffihlt die Enge der Klainstaaterai in Deutschlind, wenn Anton

auf sainan Wanderungen so oft an Schildwachan auf Wallen vor-

baigaht und einen PaB hfitte vorzaigan mfissen, wenn er nicht

kunstvoll die Rolle eines spaziarenden Einwohnars angenomman

hfitta. fiber Walla und Wachter hat er gleichfalls in den Reisen

schon seine Mainung klargamacht:

Es ist einem Framden sehr auffallend, wenn man

durch die Englischen Stadte k6mmt, und nichts

von dem bemerkt, wodurch sich die Stadta in

Deutschland vonden D6rfarn unterscheiden, wadar

Mauran noch Thora, noch sonst atwas darglaichan.

Kainan laurandan Visitator, kaine drohende Schildwo¢

wache wird man gawahr: sondern frei und ungehindert

geht man durch Flacken und Stadte, wie durch

die groBe offne Natur.11

Ffir uns ist es heute auffallend, daB Philipp Reiser als ober-

sfichsischer Erfurtar von dem provinziellen Anton als "Auslfindar"

beschriaben wird. Die Deutschen waren sich damals in ihren

einzelnen kleinan Staatan fremd.

, fiber aina der gr6Bten Ungarechtigkeitan jener Zeit, dem

Soldatanpressen, weiB Moritz aina Anakdota zu erzghlen, durch

die er das Geffihrliche diasas fiblen Brauchs bloBlegt. Das

Geschehnis hatte leicht schlimm ffir Anton ausgehen k6nnen.

Glaich am Anfang seiner Wanderungen auf dar Suche nach einer

Theatergasallschaft kam Anton zu dam Dorfe Orschla, wo ain

preuBischer Offizier auf Werbung lag. Da sich Anton wegen

seiner unvorbareitaten Abraise keinan PaB besorgt hatte, wurda

ihm vom Warbar drei Tage lang drohend versichert, daB er ohne



113

PaB sowieso einem Werber zum Opfar fallen wfirda, sodaB er sich

am geschaitastan gleich ihm ergaban sollte. Anton suchta sich

verzweifelt durch andere Dokumente zu legitimieren, suchta zu

bewaisen, daB er kain Landstraicher ware, sondern dar Student

Anton Reiser. Glficklicharweisa galang ihm dies auch, dank der

Dummhait das Werbers. Anton zaigte ihm sainan latainischan

Anschlagbogen, worauf sein Name stand (S. 355).

Moritz war im Anton Raiser auch in anderer Hinsicht nicht

unempffinglich ffir gesallschaftliche Ungarechtigkaiten. Er

wuBte aus eigenar Erfahrung nur zu gut, daB Armut lficherlich

machte. Dar ganze Roman ist ein riesiges Dokument, das von

dem Unglfick eines armen, doch begabtan Menschen der zweitan

Halfte des achtzehnten Jahrhunderts handelt.

fiber dia Armut sagt Moritz: "Traurig ist das Los dar

Armut, wail sia die Unglficklichen lScharlich macht" (S. 148),

und daB wohl niamdnd diasas Wort starkar empfunden hatte als

er. "Die Furcht, in einem lficharlichan Lichte zu arscheinen,'

war bei Raisern zuweilen so entsatzlich, daB er alles, selbst

sein Laban, wfirde aufgeopfert haben, um dies zu vermeiden"

(S. 148).

Um dies starke Geffihl zu varanschaulichan, ffihrt Moritz

oft die schlechte Kleidung Antons und seine fehlanden Geld-

mittal an. Es war hauptsfichlich Antons schlechte Kleidung,

die ihn ffir dan normalan gesellschaftlichen Verkahr untauglich

machte. Anton schrieb ihr das Fahlen von Freundan in seinem

Laban zu, auch die Verachtung, in der er bei sainan Mitschfilern

und Nachbarn zu stehen schien, und am allarmeistan war die
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schlechte Kleidung die Ursacha von dem, was wir heute ain

starkas Mindarwartigkeitsgeffihl nennen wfirdan. Nachdrficklich

untarstredhhtMoritz die Wirkung diasas Komplexas: "Die Scham

ist ain so haftigar Affekt wie irgandainar, und as ist zu ver-

wundern, daB die Folgan desselben nicht zuweilen t6dlich sindD

(S. 148). Bin zu kurzar Rock in der Prima machte ihn schfichtarn

 

(S. 163), und Anton schfimte sich jahrelang sainas augenffillig

umgaarbaitetan roten Soldatenrocks und sainas Rockes aus grauem

Badiantentuch. Umgakehrt fl6Bta ihm sein arstas feines Klaid  
Mut und Zutrauen zu sich selbst ein und brachte ihm Achtung

von anderen. Dashalb klaidate sich Anton von Herzen garna in

saidana Strfimpfe und gute Schuhe und ging mit einem Galanterie-

dagan an dar Seita. Dieser Degen wurda ihm zu einem Symbol

seiner Glaichberechtigung. Zu der Zeit durften nfimlich nur

Adlige gesatzlich einen Degen tragen, doch war as unter Studen-

ten und H6herstehenden sehr fiblich, sich damit zu schmficken

(vgl. Lenz' Hofmeistar und Soldatan).

Mit Bitterkeit ffihrt Moritz viele Baispiela an, welcha

die Wahrheit das Sprichworts "Kleider machen Leuta" bewaisan.

Das Durchpassieren ohne Anrufen bei einer framdan Schildwache

galang ihm jadesmal, wenn er ordantlich gakleidet war und kain

Schmutz von seiner Wandarung auf sainan Klaidern haftate. Sein

ganzes Glfick hing an einem tadallosan Anzug, den er sich durch

mfihsames Wandern in Regan und Schmutz erhalten muBte. Solches

Aufrechtarhaltan fiel ihm besonders schwar, da er sich aus

Armut nur einen Anzug laisten konnte. In Gasth6fen wurda er,

als ar noch tadallos ging, wie ein Herr bewirtet und behandelt.
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Die Tradition der Bewertung nach dem AuSeren eines Menschen

war so stark, daB Anton einmal innarlich lachen muBta, als

ain Tagel6hner die Mfitza vor ihm zog, genau in dem Moment, als

er sich soaben antschlossen hatte, in seiner Verzweiflung

selbst Tagal6hnar zu warden (S. 378). Bin Satirikar dar Zeit,

G.W. Rabanar, hat in einem Aufsatz "Kleider machen Leuta" 6hn-

liche Baobachtungan wie Moritz gamacht.

In Geldsachan hatte Anton nie einen fiberfluB gekannt.

Wie Heinrich Heine geistreich bemerkt hat, sai seine Lebensbe-

schraibung "die Geschichte ainiger hundart Taler, die der Var-

fassar nicht hatte".13 Als Stipendiat muBte er sein Laban im

Gymnasium in Hannovar und auf der Universitfit Erfurt kfimmarlich

von anderer Leuta Gfite durch Freitische und freias Logis fristen.

Dar selbst unbamittalte Vatar mochta sainan Sohn auf kaine

Weise geldlich unterstfitzan, da er ihn liebar als kleinbfirgar-

lichen, gottasffirchtigen Handwarker gesehan hfitte als einen

wom6glich von Gott abgewandten Gelahrten. So war denn Anton

ganz auf sich selbst angewiesen. Als ihm dann der Prinz in

Hannovar das Studium erm6glichte, erschienen auf einmal auch

andere G6nner. Salbst kleinbfirgarliche Perfickanmacher, Metz—

gar, Musikanten, Schuster, Gark6cha und Kfister-lieBan ihn abar

auch jaderzait ffihlen, was ffir einen groBan Gafallen sia ihm

t6tan. Antons Armut wurda ihm von diesen Leutan doppelt ver-

haBt gamacht, denn ar muBte sich immer dankbar zaigen, auch

wenn die Gabe mit noch so vial MiBgunst und Unwillan gespandet

wurda.

Es war Anton oft, als ob sich die Gasellschaft zusammen-
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getan h6tte, sodaB er sich in der Demut fiber larnte. Von

Moritz kann man dahar wahrlich sagan, dan er "das Geffihl der

durch bfirgerliche Verhfiltnisse unterdrfickten Menschheit"

(S. 323) darstellen wollte. Moritz war in Grunde genommen

anti-Bfirger, wie die maistan anderen Stfirmar und Dr6nger auch,

z.B. Goethe in der Theatralischan Sandung. Im Warther wettart

ar gegen die Philister und die Arbeitstiera, die jaden anderen

ihnan gleich machen wollten.

Moritz zaigt seine Antipathie gegen dan Bfirgerstand im

basondaran am Baispial der biaderan Hausfrau. Hfiufig war as

die Frau der Familie, die sich unfreundlicher und gaiziger

zaigte. Die Frau des Garnisonkfisters "war doch . . . dar Naid

und die MiBgunst salber, und jedar ihrer'Blicke vargiftete

Raisern den Bissen, den er in den Mund steckte" (S. 121). Die

Frau Filter, die ihm mittwochs zu assen gab, drfickte sich auf

verblfimta Weise aus, daB es Leuta gfibe, die sich angew6hnt

hatten, sehr vial zu assen und am Enda gar nicht mehr zu

sfittigen waren, und mit den ”Bnadenbrfinnlain drohta, die sich

varstopftan, wenn man nicht mit MSBigkeit daraus sch6pfte

(S. 125). Dieser Gaiztsolchar unverstandigen Leuta war unvar-

zaihlich, da Anton, wie Moritz selbst hervorhebt, damals in

den Pubertfitsjahran und im gr6Bten IRschstum stand und ganfigand

Nahrung sehr n6tig hatte und natfirlich auch wirklich immer

sehr guten Appetit verspfihrta. Die Gasellschaft verstand

Anton nicht einmal in den natfirlichsten Bedfirfnissen, und die

Bahandlung in diesen Jahran hat auf Anton einen unvergeBlichen

EinfluB gahabt. Das Resultat davon war, daB er sich mahr als
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ja aus so einer engen, klainlichan Walt auf jaden Fall antfernan

wollte.

Durch Moritz' bemerkenswarten Realismus ffihlen wir Antons

”Unterdrfickung durch die Gasellschaft" sehr gut, fibarhaupt

wenn er schraibt, "darglaichan Umstfinde sind es aban, die das

Laban ausmachan und auf die Gemfitsbeschaffanhait eines Menschen

dan stfirksten BinfluB haben" (S. 126). Wie schon vorhar beim

Hutmacharmeistar Lobenstain hatte diasa schlechte Bahandlung

auf Anton psychologisch schfidliche Folgan. Dhmals brachte sia

ihn an den Rand das Salbstmords, jatzt raubte sia ihm das

Salbstvartrauan und dadurch den Mut zur auflargewfihnlichan

Leistung in seinem Studium. Nach einem Verwais von einem der

Reprfisantanten das "status quo" "saB er stundenlang und ga-

traute sich kaum Atam zu holan--er war dann in einem entsatz-

1ichan 2ustanda--und hfitta in der Walt nichts arbaitan k6nnan,

denn sein Herz war ihm durch diasa Bagegnung zarrissen" (S. 142).

Unliabsame Bahandlung varstfirkta sein Leidenssyndrom, worin er

sich awig unverstandan und "vardrfingt" und "untardrfickt"

ffihlta. Anton wurda miBmutig und manschenfaindlich, und er

fing an, die Gasellschaft solcher Menschen zu maiden und in

dar Fraihait der Einsamkait das gr6Bte Glfick zu suchen und zu

finden.

Anton gefiel as auch nicht, daB ihn seine "WOhltfitar"

bawuBt in dagradierendar Arbeit gebrauchten. Er wurda manchmal

k6rperlich ausganutzt. Ffir die Filters und spfitare Hausharrn

muBta er dan Laufburschen machen.

Man kann nicht sagen, daB Anton sich schimta, mit sainan
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Hfindan zu arbaitan. "Der Stand das garingsten Lahrburschen

eines Handwarkers ist ehrenvollar als der eines jungan Menschen,

der, um studieren zu k6nnan, von Wohltaten lebt, sobald ihm

diasa Wohltaten auf aina harabwfirdigende Art gezeigt warden“

(S. 144). Vielmehr st6rte ihn seine Abhfingigkeit von anderer

Leuta Gfita. Von dar Lobenstainzait aus wissan wir schon, daB

ar Spuran der ahrlichen Arbeit als Auszeichnung ansehan konnte.

Als er dort zum erstanmal wie die anderen aina schwarza Schfirza

tragan durfte, schfitzta er sich glficklich, denn "er betrachtete

sich nun als einen Menschen, dar schon anfing, einen gawissan

Stand zu beklaiden" (S. 55). Und als Lobenstain seine geringan

kindlichan Kr6fte ausbeutate und Anton bei einer Arbeit die

Hfinda aufsprangen und blutig aufrissen, blickte ar "mit einer

Art von Stolz auf seine Hande und betrachtete die blutigen

Merkmala daran als so vial Bhranzeichen von seiner Arbeit"

(S. 60).

Die marxistischa ostdautsche Kritik hat vial aus diesen

zwai Stellan in Roman gemacht und ffihrt sia als Bewaisa an,

daB Moritz vialas mit ihrer PhilosOphia gemeinsam hat. Auf

jaden Fall zaigen die Stellan, daB Moritz mahr Sympathie ffir

dia niadrigste Arbeitarklasse hatte als ffir dia h6hera Klassa

dar Bfirgersleute.14

Solcha fibla Erfahrungan mit der "gesittetan" Lebensart

machtan Anton in vielem zum Rebellen. Er rebelliarta dagagen,

daB man dem Galda solch hohan Wart beimiBt, und wurda zum

schlechtan Geldwirtschafter (Moritz ging es lebanslfinglich

gleichfalls so, er soll seine Witwe galdlos hinterlassan
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haben, obwohl er ein angesehanar Hofrat gawordan war). Er

wollte as sich anschainlich bewaisen, daB Geld nicht alles in

dar Welt ist. Durch diasas Tun fibte er sich in der Philosophia,

die Moritz in den Launen und Phantasian niedarsdhriab: "war

sich von der gew6hnlichan Klasse dar Menschen durch ain h6hras F:

Fraihaitsgeffihl unterscheidan will, muB nothwendig galernt l

haben, jedas Gut das Lebans zu besitzen, ohne sich zu ffirchtan,

as zu varliaran. Denn nur alsdann ist ihm der GenuB gesichart".ls

 
Vbn Anton kann man tatsfichlich sagen, daB ar sich nicht ffirch- é

teta, seine Habe zu varliaran. Br gab sein Geld mit Vorliebe

ffir nicht eB- und trinkbara Sachan aus, wie Bficher und Theater-

kartan, auch wenn er noch so wenig Geld hatte. Eaichtsinnig

war er dazu noch auf sainan Wanderungen; er wuBta oft nicht

zur rechtan Zeit zu sparen, sodaB ar sich einige Tage wie ain

wohlgakleidater Herr bewirten lieB, nur um am Tag darauf von

wurzaln, Ahren und Brot und Bier oder Wassar zu laben, und auf

der Strau oder auf dem weitan Feld in der Natur zu schlafan.

Doch ffihlte er sich zu solchen Zeiten kaineswags unglfick-

1icher als sonst, im Geganteil, die Unabhfingigkeit von dar

Galdsucht gab ihm sein Freihaitsgeffihl zurfick. fibarhaupt

ffihlta er sich am glficklichstan in der Natur, ohne Menschen,

und mit nur genug Geld, um seine Wanderungen auf diasa Weise

fortsetzan zu k6nnen.

Doch war Anton nicht so gfinzlich unpraktisch veranlagt,

daB er nicht gesehan hatte, wie mancha Menschen die anderen

ausnfitzan. Er bemerkte zum Baispial, daB der Bficharantiquarius

(bei dem er sich viele Bficher, die er sich nicht kaufan konnte,
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lieh), ihm seine Bfichar ffir ain Spottgald abnahm und oft in

seiner Gagenwart sachsmal so teuer wieder waiterverkaufta

(S. 175). Doch arkannta Anton seine Hilflosigkeit in dem

Handel, denn er hatte aina wahra Lasasucht und konnte nicht

von den Bficharn lassan. Dashalb muBte er Geld ffir Bfichar
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erhaltan, um weitares Geld zum Ausleihen anderer Bfichar zu

bekommen. Auf diasa Weise hatte dar Bficherantiquarius Anton

in seiner Gawalt.

 Ein soziales Thema, das Moritz im Anton Reiser anschlfigt, E

ist unzwaifalhaft von ausschlaggabander Bedeutung. Sichar dar '

Hauptgrund ffir das Bntstahan das Romans fiberhaupt ist Moritz'

Intaressa an dar Didaktik und der Padagogik. Den Vbrwortan

zu den vier Teilen des Romans ist aina starke, unfibarsehbare

Didaktik eigen. In ihnan spricht Moritz als Autor unzweidau-

tig aus, was er in Roman kunstvoll zum Ausdruck bringt. In dar

Vorrade zum Drittan Tail steht: "Viellaicht anthfilt auch

diasa Darstallung manchr nicht ganz unnfitze Winke ffir Lahrar

find Erziaher, woher sia Varanlassung nehman k6nnten, in der

Bahandlung manchar ihrer B6glinge bahutsamer und in ihrem

Urtail fiber diasalben garachtar und billiger zu saint"

Die Schulreform war eines der baliabteran Thaman bai'

mahraran Sturm-und-Drang-Dichtarn. Der Hauptgadanka in Lenz'

Drama Bar Hefmeister ist Brziehungsraform, und in Wagners gig

Kindsm6rdarin wird dassalba Thema in dar Person das Magistars,

des Cousin Evchans, angeschlagen. Graf Louis in Laidandan

ngb_von Klinger ist ' gegen die harrk6mmliche Brziehungs-

mathode durch Hofmeistar. Lenz, Wagner und Klinger hatten
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atwas phantastischa Vbrschlfiga zur Verbasserung dar Brziehungs-

methodan der Zeit, wie besondere Anstalten oder Brziehungs-

hfiuser ffir Madchan, die das waiblicha Geschlecht nicht intelli-

gantar, sondernnur dem mfinnlichan Geschlecht unarraichbarar

gamacht hfittan. Dar Gahaimrat im Hofmeistar hatte jedoch zur
 

Brziehung dar.Knaban bassare Idean: er empfahl das allgemeina

Basuchan dar 6ffantlichen Schulan von Kindarn jaden Standas.

In der Baffirwortung dar 6ffantlichen Schulen ist Lenz dar

gleichen Mainung wie Moritz. Zudam treffen sich ihre Meinungan

in der Sympathie ffir den Lehrerbaruf, die Lenz in dar Person

das Schulmaistars Wanzaslaus zum Ausdruck bringt, der uns

sympathisch sein soll und as auch ist. Wie Wanzaslaus ist

Moritz die Schulstuba aina heiliga Stfitte, wail sia dar Sitz

dar Weishait ist.

Auch Moritz wollte die Damokratia im Schulwasen f6rdarn.

In dan'ngnan und Phantasian spricht er von der Absondarung

dar Hochgaboranan von den Niedergeboranan als atwas Schlach-

tas: ”Dian nun wieder ins Glais [Nichtabsonderung] zu bringen,

hfitte eigentlich das Hauptaugenmerk der neuan Wissanschaft

sayn sollen, welcha man die Brziehungskunst oder P6dagogik

nannte".16 Moritz besteht darauf, daB ain jedar das Racht

hat, so hoch zu streben, wie er mit Hilfe seiner natfirlichen

Gaban nur kann--und zum gesellschaftlichen Aufstieg gah6rt

das Studium. Dar ganze Werdagang Anton Raisers ist eine

Schilderung diasas Prozassas: wie ain armar, unbemittaltar

Mensch aus einer ungabildaten Familie die Hindernisse zu

seinem Aufstieg durch seine Schulung mfihsam aus dem Wag rfiumt.



Um die Ungarechtigkaitan und Ungaraimtheiten im Schulwasen

aus dem Wag zu rfiuman, hatte Moritz sehr klara und verstand-

licha Reformen im Sinn. Im Gegensatz zu Lenz und Wagner

scheint er abar kaine ausdrficklicha Scheidung dar mfinnlichan

und waiblichan Schfiler im Sinn gahabt zu haben. Die maistan W‘

Vorschlfiga zur Refrom sind dirakt an die Schulmfinnar und ?

Lahrar garichtet, nicht an Ffirstan oder an andere Machthabar.

Die diraktan Vorschlfiga zur Reform haben Baziehung zu den

 
Fficharn, die untarrichtat wurdan, und zu den DisziplinmaB- é.

nahman. Indirekta, dam Gahalt das Romans zu antnahmande Vor-

schlfiga, haben Baziehung zu dem Unstand, daB ein groBar Gald-

aufwand zum Studiaran notwandig war, und daB die Studiaranden

hauptsfichlich zu der h6chsten gesellschaftlichen Schicht

geh6rten.

An dan unterrichteten Schulffichern im Gymnasium hat Moritz

so manches zu kritisiaren. Br hebt hervor, daB in diesem

"altan Schulschlendrian" (S. 136) der Gegenstand fast aller

Schulstundan das Lahran der lutharischen Religion oder Latein

war. Da gab as Klassen fiber Theologie, Kirchangeschichta,

das griachische Naue Testament, latainischen Stil und lateini-

sche Grammatik. Nur zwai Stundan in der ganzan Wocha waren

wissanschaftlichan Kursan wie Geographic und Geschichte gewid-

mat. Das Resultat davon war, daB Anton nach einem Jahr

"ohne einen einzigan grammatikaliscbanFahler Latein schrieb

und sich also in dieser Spracha richtiger als in der deutschen

ausdrfickta. Denn im Lateinischen wuBte er, wo er dan Akkusativ

und den Dativ setzan muBte. Im Deutschen abar hatte er nie
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daran gedacht, daB mich z.B. der Akkusativ und mir der Dativ

sai" (S. 133).17 Moritz fibt also Kritik an dar Tatsacha,

daB die Muttersprache dar Schfilar so auBer Acht gelassen wurda

zu Gunsten einer totan Spracha. Die Schulen lehrten damals

nicht einmal das Hauptsachlichste: Wie man den Mund richtig F“

auftun soll. c

Andera Ficher konnten zwar balagt warden, abar nur im

Privatunterricht. Die Lehrar sowie begabte arma Schfilar ar-

 teiltanPrivatstunden, um ihre Einkfinfta zu arh6han. Lehr- g.

krfifta wurdan damals wie heute schlecht bezahlt, sodaB alla

Lahrer, auBar jenen an den gr6Btan Schulen in den gr6Btan

Stfidtan, Privatstunden zu ihrem Lebensunterhalt erteilan

muBten. Moritz waist hiarbei auf das soziala fibel der Lahrer-

miBachtung hin, wie as Lenz im Hofmeistar, Wagner in dar

Kindsm6rdarin, und Klinger im Laidandan Weib tun.

Die Privatstunden waren natfirlich ein weiteras Hindernis

ffir arma Studentan, denn dadurch wurdan sia gezwungen, wieder—

um andaren Privatunterricht zu erteilan, und ihnan dadurch

kostbare Zeit zum Studieran verloren ging. Anton zum Baispial

war in dar deutschen und anglischan Spracha begabt und ar-

teilta Stundan darin. Br gab auch Stundan im Schraiban.

Privatstunden, die er balegan muBte, waren ausgerechnat von

den unantbahrlichsten: Dautsche Grammatik und deutscher Stil,

deutsches Deklamiaran, Rachnan und Singen.

Es gibt wohl kaine schfirfera Kritik der unnfitzen Gegen-

stfinda in den Schulen, als wenn Moritz fiber Antons einsama

Spaziargange sagt: "Dieser einsama Spaziargang entwickelta
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zur aigentlichen Bildung sainas Gaistas bei, als alla Schul-

stundan, die er ja gahabt hatte, zusammengenomman" (S. 243).

Bei diesen Spaziargfingan aban hatte Anton oft ein Buch bei

sich. AuBerdam will dar zitierte Satz sagen, daB Anton mahr

Weishait aus dem Laban zog als aus trockenen, staubigan B6ndan,

die wenig Bezogenheit auf das Laban hatten.

In allen in dieser Arbeit angeffihrtan Warkan von Moritz

macht er baiBanda Bemerkungan fiber die Padanteria der Schul-

mfinner. Dar Hauptgrund dieser Padanteria lag gr6Etanteils in

dem Festhaltan der Schulautoritfitan und der Lehrar an fiber-

labtan und unanwandbaren Fficharn. Zweitens lag das fibel dar

Padanteria in den ungarechten DisziplinmaBnahmen und der Un-

ffihigkait der Schullaute, die Schfiler auch als selbststfindiga

Menschen anzusehen.

Moritz trat ffir das Prinzip ain, daB Kinder durch Liabe

und verstandnis zum Lernen angehalten warden sollten, nicht

durch Zfichtigungan. In dam Zeitalter, wo noch dar Prfigalstock

herrschta, war das aina fiberaus progressive und gawagte Theorie.

Was Moritz besonders baklagt, sind nicht allain die scharfan

k6rperlichen Miflhandlungan, als noch Vielmehr, daB sia von

manchan mflergew6hnlich nichtempfindanden Menschen ohne Badacht

dar Schuld oder Unschuld der Schfilar arteilt wurdan.

Moritz hatte die Theorie, daB das Geffihl einer zu unracht

bestraftan Unschuld auch einen adlan Schfiler zum Trotz basaalen

konnte, welches natfirlich den Bestrafenden dann als geachtete

Autoritfitsfigur ganzlich ausschaltete. Anton ging as so: "Und

 



125

wail er nun sah, daB as glaichviel war, ob er sich die Achtung

diasas Lahrers zu arwarban suchta oder nicht, so hing er auch

nun seiner Neigung nach und war nicht mehr aus Pflicht, sondern

b108, wenn ihn die Sacha interassiarte, aufmerksam" (S. 138).

Natfirlich war dar Schfiler Anton nicht immer an dam Vorgetragenan F-

intaressiart, sodaB das Resultat davon war, daB er oft stunden-

lang mit seinem Nachbarn plauderte und unaufmarksam war, wal-

chas dann wiederum zur Folge hatte, daB er bestraft wurda.

 Diasan fiblen Kreislauf wollte Moritz sainan Zeitgenossan vor

Augen ffihran, um ihn wom6glich abzuschaffan.

Noch aina Art dar Geffihllosigkeit unter Schulmfinnarn ba-

klagt Moritz in dem hfiufig angewandtan Sarkasmus der Autoritfits-

figuran, dar dan betroffenan Schfiler dem Spott aller seiner

Klassenkameradan aussetzta. Und wie grausam Kinder sein konn-

ten, daffir gibt uns Moritz abanfalls genfigend Baispiele, die

alla mit den Leitsfitzan fiber Verdrfingtwardan und Unterdrfickt-

warden zu tun haben. Moritz sagt: "Man siaht aus diesem

allem, daB die Achtung, worin ein junger Mensch bei sainan

Mitschfilarn steht, aina fiuBerst wichtiga Sacha bei seiner Bil-

dung und Brziehung ist, worauf man bei 6ffantlichen Brziehungs-

anstaltan [in der Anton war] bisher noch zu wenig Aufmarksam—

keit gawandt hat“ (S. 186). Die Lehrar hatten Antons Laban

wait angenahmer machen k6nnan, wenn sia sich auch nur ain

bchhan Mfihe gegeben hatten, ihm und anderen Schfilarn ein

wenig mahr Aufmarksamkait zu schanken.

Moritz selbst hat sein Laban dem Dianst an einer aufge-

k16rtan und mehr demokratischan Erziahungsmethode gewidmat.
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Als Lehrar und Konraktor an Berliner Schulen war er von seinem

Abtritt aus den Universitfiten Erfurt und Wittenberg bis 1786

t6tig, und als er nicht mahr selbst Lehrar war, fuhr er in

sainan Var6ffantlichungen bis zu seinem Tode fort, bei den

Menschen Varstandnis ffir die Schuljugand zu wacken. Zu seiner F1

Labenszait war er denn auch als berfihmtar Padagoge bakannt.

Seine Brziehungstheoria hatte aina Rousseausche Basis:

er glaubta an das Unvardorbansein und an die Unschuld des

 Menschen bei der Geburt. Br dachte, daB das Schlechta dem i

Menschen in seiner Umgabung begagnat. Moritz verwertata die

Theorien des reformatorisch-aufklfirarischen Pfidagogen Johann

Balthasar Basadow, der in der Klainstadt Dessau das "Philanth-

ropin", aina "Schule der Menschanfreundlichkeit", 1777 - 1778

18 Die Schule konnte in dem gesellschaftlichengegrfindet hatte.

Milieu der Zeit laidar nur ain Jahr bestehen und Moritz war

darfibar so arbittert, daB er Basedow einen groBen Antail an

ihrem Eingahen zuschob, wail er nicht praktisch gehandelt

hatte. Er setzta ihm im Andreas Hartknopf ein sarkastisches

Dankmal. ‘

Moritz selbst varfuhr praktischer. Er hatte vial Fraude

an seiner Arbeit im Umgang mit Kindern. Er ffihlte, daB er

atwas Nfitzliches tat, und das befriedigte sainan Sturm-und-

Drang-Wunsch, der Ungarechtigkait in der Walt irgandwie ab—

zuhalfan. Mit dam Altvater dar Stfirmer und Drfingar, Johann

Gottfried Herder, trat ar als Glaichgasinnter in einen Briaf-

wechsal, um mit ihm Gedankenaustausch fiber die Kinderseale

zu pflagen. An ihn schrieb er 1780: "Seit zwai Jahran macht
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dar Umgang mit Kindern, und die Bildung dersalben, das Glfick

maines Lebans aus. Dahar untarlasse ich auch nichts, was

dazu dianen k6nnte, mich in diesem Fach immer vollkommner zu

machen. Ich 1aB Ihre Schriftan, insbesondra die Urkunde,

und fand darinn was ich suchta, naue AufschlfiBa fiber die Kinder-

seale. Ich sfiumta nicht, von dem was ich galasan hatte, die

Anwendung zu machen".19 Herder lieB sich auch tatsfichlich

herab, dam arst Vierundzwanzigjfihrigen zu antwOrten.

Moritz tat in seiner Lahrtfitigkeit gerada das, was ar im

Anton Raise; anderen vorschlug: er kfimmarta sich sehr genau

um die Varhfiltnisse eines jaden seiner Schfiler, untarhielt sich

oft mit ihnan, auch auBerhalb dar Schule, und varsuchta zuarst

ihre Liabe und Achtung zu erheischan. Er varanstalteta sogar

16ngere Spaziargfinge mit sainan Z6glingen, um ihnan auf aina

ungezwunganara und natfirlichare Art nfihar zu kommen. Br lud

sia in seine Wohnung ain. Kurz, er sprach ihre Spracha, an-

statt sia als mindarwartige Pars6nlichkaitan zu bahandeln.

van der Ostdeutschen Kritik ist Moritz wegen dieser

seiner Bemfihungen hart bemfingelt worden. Sia rechnen es ihm

fibal an, daE er durch die bestehende Ordnung seine Reformen

durchzuffihran dachte, anstatt zuarst danach zu trachtan, das

ganze System auszurotten. Sia beschuldigan ihn in diesem

Punkt der Faigheit und des grundliagandan Irrtums, die Ver-

edlung das Menschen durch aina Brziehung "von innan her" zu

arreichan.20 Doch das war das Wesen des raformatorischan

Moritz, daB er liebar dar Menschheit in einem sicheran Punkt

arfolgraich diente, als sich in abstraktan dogmatischen Irr-
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gangen zu verlieren. Den Erfolg seiner Bemfihungen hatte er

spfitar handgraiflich vor Augen, und manChe seiner Schfiler

bawahrtan sein Andenken lieb. Dazu trug nicht wenig sein

Buch fiber das Kind und den Jfingling Anton Reiser bei.

‘
I
’
J
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KAPITEL VI

RELIGION
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Karl Philipp Moritz' Ansichten fiber die Religion sind

dam Roman sehr klar abzulesen. Bin Viertel des ganzan Buches,

der Ersta Tail, wird hauptsfichlich dem Thema Religion gewidmat.

Der Erste Tail behandelt des reifan Moritz' rfickblickande

Erinnarungan an die Religion sainas Vaterhausas, an den Quie-

tismus. Die Erzfihlwaisa wird hiar in einem stark ironischen,

wenn nicht sp6ttischen und sarkastischan Ton gahaltan, welches

in kainam dar anderen drei Taila dar Fall ist. Dieser ersta

Tail enthfilt Moritz' Anschauungan fiber die kollektive, von

Menschen regulierta Religion. Es wird darin klar, daB er wie

alla Stfirmar und Drangar einen gemeingfiltigen, zur Institution

gewordenan Glauban ablehnta. Es war nicht nach seinem Ge-

schmack, sich von anderen vorschreiben zu lassen, was er denken

‘und ffihlan sollte. Er ararbeiteta sich liebar seine aigene

Weltanschauung. Den mfihevollen Wag, dar durch groBe Zweifal

tan sich selbst, an der Walt und dam Unvarstandanan ffihrt,

laeschraiben dar Zwaita, Dritta und Vierte Tail des Romans.

In der vorliegenden Arbeit nimmt die Besprechung des

Ersten Tails verhfiltnismfifiig vial Raum ein, denn durch die

Bindrficke, die Anton-Moritz in seiner Kindhait und Jugend

:nztail wurdan, wurda sein spfiteras Laban, ganz wie J.M.R. Lenz'

much, geformt. Dar BinfluB war so stark, wail die Religion

seimnar Bntwicklungsjahra sehr eng mit dar litararischen Bewa-

gummy dar Empfindsamkait varknfipft war und sein Gamfit in dar

Tencianz zum Empfindsaman, zu welchem ar schon von Natur aus

£881: krankhaft neigta, sehr bestfirkten. Durch Kenntnis dieser

frfilman.Eindrficka kann Moritz' Psychologia und dahar dar Roman



130

besser verstandan warden.

Dar Quietismus war eine besondere, kleina, radikale

Splittersakta nach der Art das Spenar-Zinsendorfschen Pietis-

mus. Im Untarschied zu anderen litararischen Pars6nlichkaiten

des Sturm und Drang und der Empfindsamkeit (z.B. Goethe, ,1

Schiller, Harder, Lenz und Jung-Stilling), kam Moritz mit einer [6

Form des Pietismus in Kontakt, die dfistara Zfiga hatte und

labansfeindlich war. Die Herrnhuter in Goethes Laban und die

 
"Stillen im Lande" in Jung-Stillings Gaburtsort waren von P

sanftan, beruhigenden Lahren durchdrungan und dem ursprfing- I

lichen deutschen Pietismus Spaners sehr naha. Obwohl die

Quietistan heute in der deutschen Literatur als beeinfluBande

Macht auf die Dichter so ziemlich vergessan sind, waren sia

in der zweitan Hfilfta des achtzehnten Jahrhunderts von ba-

trfichtlichem geistasgaschichtlichem Moment. Sahan wir uns

daswegen den Quietismus nfiher an, wail er spazifischa Sturm-

und-Drang-Zfige aufweist.

Eine kurza Historie fiber den Quietismus scheint hiar

angebracht, sodaB Moritz' religi6se Ansichten besser verstan-

dan warden. Denn dar Laser mag fiber den deutschen Pietismus

ganz gut untarrichtat sein, doch nicht fiber dan auBardeutschan

Quietismus. Wie die ganze Sturm-und-Drang-Bawagung in ihren

Anffingen_der Sekte das Pietismus vial verdankte, so ist Moritz'

Harkunft mit der Sekte das Quietismus varbundan. Moritz zaigt

abar, wie der Quietismus ihm nicht genfigta und er ihn aus

h6chstpars6nlichen Grfinden verwerfan muBte, genau wie die

Stfirmer und Drfinger dan Pietismus.
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Moritz beginnt die Geschichte das Quietismus mit dar

Madama “Guion”, obgleich dar Quietismus ursprfinglich aus dem

katholischen Spanian kam. Der Quietismus ist also seiner

Quelle nach aina nichtdautscha, nichtprotastantischa Sekte,

genau das Gegentail des Pietismus. Abar erst in seiner

zweitan Varpflanzung, nach Frankraich, als der Urheber Molino

dort Asyl suchta, kaimte und blfihta die Lehra. Die zweita

Varbraitung ist das verdianst einer adligen Franz6sin, Madame

Jeanna da 1a Motha-Guyon (1648 - 1717). Sia war aina Mystika-

rin, die wegen ihrer Schriften von Louis XIV von Frankraich

alsstaatsgaffihrlich in die Bastille gaworfan wurda. Sia starb

dort nach zehnjfihrigar Haft, abar nicht aha sia vierzig Bfinde

dort zu Papiar gabracht hatte.

Mbritz arlaubt sich mancha sp6ttelnde Freihaiten beim

Erzfihlan der Geschichte Madama Guions, dar Grfindarin dieser

varhaBten Sekte in Frankraich, da sia ihm nicht sympathisch

war. fiber ihre Publikationen sagt er, daB ihrarSchriftan

aina so erstaunliche Mange waren, daB selbst Martin Luther

schwarlich mahr gaschrieben haben konnte. Untar.anderam mach-

ta allain ihre mystischa Brklfirung der Bibel zwanzig BSnda

aus. Als nach ihrem Tode ihr KOpf ga6ffnet wurda, fand man,

nach seiner Aussaga, daB er fast ausgetrocknet war. Er meint

das wohl sarkastisch, wail sia so vial nachgadacht hatte.

Er scheint es auch nicht zu billigen, daB sia von ihren An-

hfingarn als aina Heiliga dar ersten Gr6Ba beinaha g6ttlich

varahrt wurda und ihre Aussprficha der Bibel glaichgastallt

wurdan. Moritz war nicht ffir die Apotheose auserlesener

S
‘
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religi6sar Menschen, sondern ffir das Bastraben eines jaden

Einzalnen nach Menschlichkait. Als Kind baute er sich Fastun-

gen aus den Bfichern dar Madama Guion und bombardierte sia mit

Kastanian, ein vielsagender Akt.

Die Lehra dar Quietistan, wie sia von der Madame Guion

verkfindigt wurda, zeichnata sich dadurch aus, daB sia dia

Varinnarlichung, die spiritualle Selbstverneinung, das Untar-

gehan und ZerflieBen in Gott, kurz, die Passivitfit des Spaner-

Zinsendorfischan Pietismus fibarh6hta. Die gesteigerta Passivi-

tat ist schon von ihrem Naman abzulasan, sodaB auch spfitar

jemand ain Quietist genannt wurda,, der sich nicht batailigt,

der liebar stille bleibt. Moritz arklirt die Lehra mit den

Worten, daB dar Glfiubige "ain v6lligas Ausgahan aus sich selbst

und Eingahan in ain seliges Nichts" anstraben sollte. Das

'Eingahen in ain seliges Nichts" will sagan, daB man versuchen

sollte, in aina vollkommena, salige Ruhe ainzugehen, wo man

fibarhaupt nicht mehr dankt, sondern in einer seligen Kommunion

:mit Gott steht. Die ganzliche Verleugnung sainas aigenen Sains

‘war dar Schritt zu der arstrebten mystischan Union mit Gott.

AAlla diasa Schritta wurdan strang dogmatisch gefordart, und

satieBan Anton deshalb noch mahr ab.

Man kann sehen, daB die Meditation bei dieser wie bei

aallen mystischan Sekten der Ausgangspunkt in dem Gottasdienst

Wear. Der ersta Schritt in dar Meditation war, sich soviel wie

méiglich von den Sinnan loszumachen und sich mit sich selbst

“Dd sainan aigenen Gedanken besChfiftigan. Der nachste

Scflaritt zur Binhait mit Gott war, daB man sich selbst vergessan
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muBta, aha man fahig ware, die Stimme Gottes in sich zu var-

nehmen. Von fiuflarster Wichtigkeit war abar, daB man nichts

dazu baitragen konnte, von Gott erh6rt zu warden. Je mahr man

sich bewuBt anstrangte, dasto schwiariger wurda es, das Wort

zu h6ran. Wenn nun jemand wirklich mit Gott ins Gesprfich fih’

kam, sollte er sich arhaban und den anderen im Krais das Wort

verkfindigan. Zu diesem Zwack saBen Anton und sein Vatar meh-

rera Male am Tag halbe Stundan lang in weltabgakehrtar Me-

 L
ditation.

if]

DaB Moritz nicht vial von derartiger Mystik hielt, zaigt

seine Wortwahl, denn jadesmal, wenn er einen dogmatischen

Terminus erwfihnt, setzt er ihn in Anffihrungszeichan, als ob

er sich darfibar lustig machte. So ist es mit dem "innren

Wort", dem "Nichts", dem "art6tan", der "Eigenliaba", usw.

In der mehrmaligen Wiaderholung warden die W6rter nichts-

destoweniger jadesmal mit Anffihrungszeichen varsahan. Auch

spricht er davon, daB das Bastraben der Glfiubigen "dahin

ging oder zu gahan sghign”, alla Leidenschaftan zu ert6ten.

Um dan Zusammenhang zwischan dan Guionschan Lahren und

seiner Lebansgeschichte herzustallen, f6hrt Moritz fort, von

dem Baron Fleischbain zu barichtan, durch dan Antons Vatar

ein Konvartit wurda. Bines der vielen Traktata dar Guion

arraichte Vatar Reiser durch den adligen Schwfirmer. Dieser

WOhlhabande Pyrmontar Baron Friedrich von Fleischbain (1700 -

1774) war dar Laiter oder selbsternannte "Sealenffihrer" dar

Quietistan im n6rdlichan Bareich Deutschlands. Br hatte

auf seinem Gut einen kleinan selbstzufriedanan, weltab-
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geschiadenen Krais Glaubiger um sich gesammelt, sodaB nur

”Rachtglfiubige” sainan ganzan Haushalt ausmachten. Sein Haus

war sogar durch aina hohe Mauar von dar Aufienwelt getrannt.

Glaichgasinnte pilgartan jfihrlich dorthin, um den Sagan das

"Altvatars" zu arbitten und um den Gasundbrunnan zu banutzan, fi’

der dort emporquoll. Vatar Moritz war einer der Pilgar.

Dan Harrn Fleischbain und sein Experiment 1§Bt Moritz

auch seine bfisa Zunge spfiren, die er in Sachan dar Religions- Z

 
kritik wie der frfihe Herder hatte. Er belfichelt sainan fibar- g

groBan affektiarten Meditationseifar, jade Nacht draimal zu '

bastimmten Stundan aufzustehan um zu baten. Herr Fleischbain

hatte den Tag aller seiner Hausgenossen so aingerichtat, daB

sia sich zu einem von ihm aingerichteten Gottasdienst ver-

sammalten. Br bastimmta auch dia Laktfire seiner Leuta, sodaB

sogar Knechte und Mggde in einer mfiBigan Viertalstunde mit

nichts andaram als mit den Schriften der Madama Guion in

nachdanklicher Stallung saBan und lasan.

Moritz billigt as auch nicht, daB Fleischbain von sainan

Anhfingern wie ein Heiliger varahrt wurda, da es nur seinem

Gamfit ansprochen haben soll, sich einer metaphysischen Schwar-

merai zu ergaban. Seine Schwarmerai hatte mit dem strang

gagliadartan Stoizismus “durch Ansehan der g5nzlichan Brtfitung

aller Begiarden" (S. 7) aina auffallenda Ahnlichkeit. Moritz

billigta es gar nicht, daB as Fleischbain zugetraut wurda, er

k6nna beim ersten Ansehan das Innarsta der Seala eines Menschen

durchschauen. Moritz tat das mit gutam Grund, denn er hatte

schlechte Erfahrungen wegen diasas Zutrauens gesammalt. Wir
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lasan, daB der kleina Anton von Fleischbain als ain gfinzlich

varworfaner Mensch diagnostiziart wurda, welches zur Folge

hatte, daB sein Vatar ihm seine Liabe entzog und kain Geld

ffir sein Gymnasialstudium ausgab, da er ihm sowieso zu

nichts wart schien. Wanigstans sowait sollte Fleischbain

R350.
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recht haben, dan Anton sich"tatsfichlich von dassan Religion

abwandta, nicht zulatzt wegen Fleischbain selbst.

Moritz' Abneigung gegen die streng organisiarta Sekte

 
geht auf viele schlimme parsb'nlicha Brfahrungan zurfick. Eine F

zu strange Interpretation der Guionschan Lahren machte aus

dem Vatar einen leblosan, angstirnigen, kaltan, unduldsamen

Menschen. Bei ihm waltate wahrlich dar Buchstaba und nicht

dar Gaist. Wie dar junge Goethe konnte Moritz fiber die

Intoleranz anderer zornig warden. Die Kfilta das Vaters gegen

ihn muBte doppelt so schmerzlich ffir seine heifiblfitige und

emotionalle Sturmeund-Drang-Natur gawesen sein.

Dar EinfluB des Quietismus auf Anton war, wie gesagt,

gr68tenteils ein schfidlichar. Zu dan Auswfichsan dar Liab-

losigkait der Eltern gah6rta, daB Anton nicht in die Schule

gaschickt wurda, um Lasen und Schraiban zu lernen. Nach das

Vatars Erachten wurda in der Schule zu vial Weltliches ga-

lehrt, da man nur ein sogenanntes rainas Herz und ein reines

Gamfit brauchte, um Gott zu gefallen. AuBerdem kathechisierten

die 6ffantlichen Schulen nicht die quiatistische christlicha

Lehra, sondern die lutherischa. In seinem achten Jahr fing

dar Vatar abar denn doch an, Anton selbst im Lasen zu untar-

richtan, und kaufte ihm zu diesem Zwack zwai Bfichar: aina An-
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waisung zum Lasenlarnen und einen quiatistischan Traktat

gegen das Lasanlarnan. Anton ffihlte sich bald von der Dog-

matik das Traktats aingeangt.

Antons arwachandar Gaist wurda in die'annan das Lasans"

durch Naman wie Nabukadnezar, Abadnago, usw. aingaffihrt. Die

Pfidagogik das Vatars wird durch ain Baispial versinnbildlicht,

wie er Anton das Lasen beibrachte. Br liaB Anton nur so wait

kommen, bis er selbst lasan konnte, daB as saelenverderblich

sai, zu lasan. Hierbei war gemeint, daB as schlecht sai, zu

vial zu wissan, was nicht ausdrficklich in seiner Religion ga-

billigt wurda.

Die Absicht des Vatars hatte abar ganz entgegangesatzte

Folgan. Das Lasen wurda zum Wandapunkt in Antons Laban, da

as ihn anspornte, alles zu lasan, was er nur in die Hands ba-

kommen konnte. Dar groBe Durchbruch zur Auflenwelt und zur

Waite wurda galaistet. Auf diasa Weise antfarnte er sich von

seiner aingeangten Bahn. Spfiter in seinem Laban 1as Anton

manchos Philosophischa, wodurch seine Gedanken fiber dia

Religion verfainert und geklfirt wurdan. VOn nun an wurda er

geradazu von einer Lesawut gepackt. .Es ist wahrschainlich

kain Zufall, daB Anton sich im achten Jahr, im gleichen Jahr,

in dem ar lasan larnte, vom Quietismus abwandta.

Zu Anfang wurdan Anton jedoch die Guionschan Traktata

zum lasan gegeben. Er 1as die "Anweisungen zum innarn Gebet”,

welcha zum Zial hatten, sich mit Gott zu untarraden und seine

Stimme zu h6ran. Die Anwaisungen bestanden vorzfiglich in

Anwaisungan zum Meditiaran, die nun flaifiig von Anton befolgt
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wurdan, "wail er wirklich begiarig war, so atwas Wundarbaras

als die Stimme Gottas in sich zu h6ren" (S. 18). Er fing nun

an, sich wirklich mit Gott zu untarredan, "mit dem er bald

auf einem ziemlich vartraulichen FuB umging . . . wie man un-

geffihr mit einem sainasgleichen spricht, mit dem man aban

nicht vial Umstfinda macht" (S. 18). Br schmollta zuweilen

mit Gott, wenn ihm ain Wunsch nicht gawfihrt wurda. Auf diasa

waise fibta Anton dia religi6san Lahren, wie sia aban sein

kleines Gehirn verstand.

Die Beschfiftigung mit der Religion hatte abar doch einen

wichtigen EinfluB auf sein Innanleban. Am allarmaistan f6r-

derte das fiber-sich-Nachdenken und das Sich-Analysiaran durch

Introspaktion Antons schon vorhandenan Hang zur Eigenliaba

und zur verhfitschalung seiner Gaffihle. Dieser Hang ist das

Hauptmerkmal dar Stfirmar und Drfinger. Schon die frfihan

Theoretikar der Bewagung (Hamann, Harder und Lavatar) machtan

die Hingaba an ihre Geffihle zum obersten Prinzip und erwaiter-

ten as zu einer Sturm-und-Drang—Raligion. "Gaffihl ist alles”

sagt dar Faust in der im Sturm und Drang konzipiarten Gret-

chanapisoda zu Gretchen.

Da die Guionschan Schriften besonders mystische Innen-

schau lehrten, hatte Anton immer eine Bntschuldigung ffir seine

fibergroBe Beschfiftigung mit sich selbst.2 In dieser Selbst-

liaba und Subjektivitfit folgt er nur Hamanns oberstem Prinzip,

das stark vom Pietismus baeinfluBt wordan war. Durch das

Nachdanken Wurda'sein Gamfit immer'weichar, und er wurda immer

ampfindsamer.
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Besondars die Guionschan Lieder, die sein Vatar in aigenen

Kompositionen vartonta, hatten ffir ihn so atwas wahmfitig Zar-

schmelzendes. In der lfingeren Beschfiftigung mit den Liedern

ist der Ursprung von Antons "joy-offgrief"-Syndrom zu finden.

Die "unnachahmlicha Zfirtlichkeit im Ausdruck", das "sanfte

Halldunkal“ hatten ffir aina'Weiche Seale" wie ihn aina un-

widerstahliche Anziehungskraft. Er vergoB beim Lasen dar

Lieder garna Trfinan. Er ffihlta sich glficklich-unglficklich

dabai, da er sia vorzfiglich dann 1as, nachdam ihm irgand ain

tatsfichlichas oder ain eingebildates Unracht geschehen war.

Die Trfinan flossan mit Hilfe dar Lieder noch laichtar, und er

fand sich garna auf irgand aina Art gekrfinkt, um sich dann

fiber Gebfihr gahen lassan zu k6nnen. Diese schlechtan ampfind-

samen Angewohnhaiten verfolgtan Anton-Moritz sein ganzes

spiteres.Laban lang. Wie dar Dichter an mehreren Stellan in

Roman arwfihnt, war er zur Zeit der Niadarschrift leidar noch

nicht ganz frei davon.

Die fibergroBa Introspaktion hatte auBar dem "joy of grief"

einen gaffihrlichan, zerstfirandan EinfluB auf Antons Gaist. Er

geriat “durch sein bestfifidiges Nachdanken und Insichgekahrt-

sain sogar auf den Egoismus, der ihn beinaha hatte varrfickt

machen k6nnan" (S. 32). Es muB hiar erklfirt warden, daB wenn

Mbritz im achtzehnten Jahrhundert das Wort "Egoismus" ge-

braucht, wir heute ”Solipsismus" daffir sagan wfirdan. Bringt

man diesen Bagriff auf die ainfachste Formal, so lEEt sich

sagan, daB nur das Ich wichtig und die Umwalt belanglos sai.

Da er ainarseits kaine groEe Hochachtung vor sich hagte,
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anderersaits abar das ainzig Wichtige sein sollte, hfitte ihn

dieser Solipsismus fast zum endgfiltigen Nihilismus und zur

Zerstfirung sainas Sains gatriaban. Anton-Moritz wurda wie

Lenz immer wieder von sainan aigenen Geffihlan fiberwfiltigt.

Diese Gafahr bestand immer in ihrer Geffihlsraligion.

Anton varsuchta tatsgchlich mehrmals, Selbstmord zu

begeben, und kam 6fters einem totalan gaistigen Zusammenbruch

naha. Es ist also klar, daB das sehr frfiha Bakanntwardan

mit mataphysischen Gagenstfinder ffir sainan noch nicht richtig

arwachten Gaist nur zu immer varwickaltaren Irr-und Fahl-

gangen ffihrta. Wail ar die Idean nicht meistarn konnte, wurdan

sia Meistar fiber ihn. Bei ihm war as somit nicht dar Fall,

daB er in dar Not in die Religion flfichten konnte, um Stfirkung

daraus zu erhaltan, sondern eher, daB er sich hfitan muBta,

fibarhaupt mit dar Religion in Kontakt zu kommer. Er fand wie

Warther keinan Trost in orthodoxer Religion.

AuBar dar Hinneigung zum "joy of grief" und zum Solip-

sismus wurda die Religiositfit seiner Kindhait auf aina dritta

Art schfidlich ffir sein Laban. Sia trug zu seinem Gaffihl das

Eingaangtseins bei.

Zur Enge trug natfirlich des Vatars Religion bei, die er

auf seine Weise hfiufig falsch interpretierta. Es ist kain

Wunder, daB Anton-Moritz sich gegen sia wandte. Um das

"Maiden aller waltlichan Ehre und Ruhm" dar Guion zu bafolgan,

varliaB er willantlich seine bisher innagehaltene Stella als

Regimentsoboist und trat aina yiel garinger basoldate Stella

als Schraibar an. Dies tat er gerada damals, als Anton sich



140

andgfiltig antschlossen hatte zu studieran und pekunifira Untar-

stfitzung fiufierst n6tig hatte: der Vatar gab ihm kaine. Anton

wollte garna studieran, um den engen Bahnen seiner klein-

bfirgerlichan Harkunft wie andere Dichter des Sturm und Drang

zu antkommen, und um nicht ein Handwerk erlarnen zu mfissen,

bei dassan Ausfibung ar sainan freien Gaist nicht hfitte ant-

faltan k6nnen.

Zuarst muBta er jedoch dan Wfinschen sainas Vatars folgan

und in die Hutmacherlehra nach Braunschwaig gehen. Dadurch

wurda ihm aina beschrfinkte Lebensbahn abgastackt, wie as die

Lahren das Quietismus zu diktieran schienan. Dar Hutmachar-

meistar Lobenstain, dar auch Quietist war, wurda ausdrficklich

ausgawfihlt, um dan Knaban weitarhin streng in den "gotterga-

banen" Bahnen des Quietismus zu halten.

Lobenstain war wennm6glich noch fanatischar in seiner

Religion als Vatar Reiser-Moritz. Br war Moritz ain so

schlimmer Born in Auge wie dar Vatar. Es heiBt: “Auch hatte

er einen unartrfiglich intoleranten Blick, denn sich seine

schwarzan Augenbrauan fiber die Ruchlosigkeit und Boshait dar

Menschenkinder und insbesondera seiner Nachbarn oder seiner

eignen Leuta zusammanzogen“ (S. 47).

Wie viele ampfindsame Mystikar der Sturm-und-Drang-Zait

korrespondiarte Lobenstain mit Gasinnungsganossen fiber sainan

und den Sealanzustand anderer. Er pflegte hiarbei die Liabe

ffir die in dar Farna mehr als ffir jana, die tfiglich um ihn

waren. Meistans schrieb ar an den Ffihrer dar Sekte, an

den Harrn Fleischbain. Br schloB Anton manchmal mit ein,
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genau wie Antons Vatar es vordam getan hatte. In einer ihrer

Korrespondanz war as, daB Anton ein sehr grober Schock wider-

fuhr. Herr von Fleischbain lieB sich nSmlich varlauten, daB

allen Kennzaichan nach der Satan einen fast unzerstfirbaran

Tampal in Antons Herz aufgebaut habe. All dies nur, wail

Lobenstain ihm schrieb, daB ihm Antons manchmal muntaras Wesen

so sehr mtiiel. Lobenstains “Intoleranz erstreckta sich bis

auf jedas L6che1n und jaden unschuldigen Ausbruch das Var-

gnfigens, der sich in Antons Mianan oder Bewagungan zaigte"

(S. 52). In der Angst fiber seine Seale fiel es Anton ain,

daB er mehr als zwanzigmal auf der StraBe galaufen und ge—

sprungan war und mitwillig gelacht hatte. Moritz' Sarkasmus

wird hiar fast zum scherzenden Humor.

Die Binbildungan Lobenstains und anderer seiner Sekte

brachten auBardam noch andenaschadliche und das Laban ver—

bittarnde Einbildungan in Antons Gaist harvor. In der stetan

Mitteilungssucht, welcha dan Saktiararn aigen war, wollten sia

immer von arstaunenswertan inneren Geffihlen prahlen. Sich

besonders von Gott niedargadrfickt oder arhoben zu ffihlan,

ffihrta zu stolzar Salbstgeffilligkait an ihrem innaran vermfigan,

'vorzfiglich darch dan Gedanken gawackt, daB er doch nun sagan

-konnte, er habe ain solchas gfittlichas, himmlischas vargnfigan

in seiner Seala ampfundan” (S. 54). Diasan quietistischan

Sealenfibungan schraibt as Moritz zu, daB Anton ffir sein Laban

lang zum gaistigen Hypochonder verdammt wurda. Dies ist aina

schwara Baschuldigung. ”So war Anton nun in seinem dreizehnten

Jahre durch die besondere Ffihrung, die ihm die g6ttlicha Gnade
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durch ihre auserwfihltan Warkzeuga [Lobenstain, Fleischbain und

Vatar Raiser] hatte angadeihen lassen, ein vfilligar Hypochond-

rist gawordan" (S. 76).a Anton wurda um den GenuB seiner Jugend

"schfindlich batrogan": erstans um seine Kindhait durch dan

Vatar, und zwai Jahre sainas Lebans als Jfingling durch sainan

Meistar.

Diese Beschuldigung Moritz' ist nicht leicht zu nehman.

Er waist hiarbei auf die fibergroBa Selbstbaschfiftigung der

Schwfirmar hin, welcha auf die Dauer nur saelischa sowie k6rper-

liche Bntkrfiftung zur Folge haben konnte. Baidas war der

Fall bai Anton-Moritz. In dieser entrfistatan Ablehnung dar

Gawohnhaiten der Bmpfindsaman gesellt sich Moritz auf die

Seita dar das volle, wirklicha Laban bajahandan Stfirmer und

Drfingar. Br verwirft das Laban der in einer unwirklichan,

gaistigen Walt labenden Bmpfindsamen. Der Willa zum AnschluB

an die Sturm-und—Drang-Gruppe war dabai sehr stark, doch das

Fleisch war schwfichar. Die Trannung von den Empfindsaman

galang Moritz im Laban nie ganz. Diese Tatsacha baklagt ar,

besonders wenn er sich als Schriftstaller einschaltat, mehrera

Mala in Roman.

wegen dieser Doppelseitigkait in seiner Natur hat Moritz

jedoch wieder aina groBe Ahnlichkait mit den frfihan Theore-

tikern dar Sturm-und-Drang-Bawagung, nfimlich mit Hamann,

Herder und Lavatar. Ihnan waren auch die geffihlsmfinigan

Selbstbaschfiftigungan bis zu verzfickung oberstes Prinzip.

Wie Anton durften sia sich fiber pars6nliche Bagebenhaitan und

fiber die Natur entzfickan und in der Phantasie laben. Der
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grfifita Nachtail ihrer Philosophien, und insbesondera dar

Philosophia Hamanns, war aban die Betonung dar Passivit§t~-

man muBta die Natur und andere fiufiarliche Beglfickungan auf

sich wirken lassan, nicht handelnd auf sia wirkan. Alla

hatten deshalb das Unglfick, dem praktischen Laban in vielam

nicht gawachsen zu sein. Dashalb waren sia alla wachsalndar

Glficksaligkait und verzweiflung unterworfan, am allermeisten

dar ampfindlicha Lenz.

Zum seelischen Hypochondar zu warden, war kaine Selten-

hait unter dan mystischan Schw5rmern, noch weniger als unter

dan Stfirmern und Drfingarn. Anton war einem der firgstan zum

Lahrling gegeben worden. Lobenstain sah Gaspenstar und

Visionan. Er versammalte sich abands mit anderen Sainas-

gleichen, um GesprfiCha fiber alle ihre eingebildeten Erschei-

nungen zu pflegan. Dan nachstan Morgan bafragte er gew6hnlich

Anton, ob dieser kaine Schritta oder darglaichan vernommen

hatte. Dar einffiltige erwachsena Mann ffirchtete sich, allaine

zu schlafen, sodas dar junga Anton mit ihm in der Stuba bleiben

muBte. Anton bakam natfirlich auch Angst, und bafraite sich

einmal aus seinem Schracken mit Batan, wobei Moritz vernichtend

bemerkt: “So heilt oft aina Schwfirmerei, aina Tollhait [das

Betan] die andereezdia Teufal wurdan ausgatrieben durch Beel-

zabub“ (S. 74).

Diese schrackliche Braunschwaiger Zeit arraichte ihren

Kulminationspunkt dnd zugleich ihren jfihan Abbruch durch ein

geffihrliches Fieber, in das Anton fiel. Dies war das natfir-

1icha Resultat seiner ungesunden Umgabung. Psychologisch und
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physisch geschchht, stfirzta er sich ins Wassar. Hfitte ihn

nicht jemand herausgezogen, wfire das sein Enda gawesen. Dieser

Selbstmordversuch war sein erster, doch er sollte nicht sein

einziger bleiben. Seine quietistische Umgabung raagiarta

typisch kalt und unbarmharzig. Anton wurda von dem Augenblick

an als ein geffihrlichar Mensch betrachtet, den man aus seinem

Krais ausstoBen muBta. Infolgedessen holte ihn sein Vatar

mtiargnfigt und unfraundlich genug wieder nach Hannovar zurfick.

Anton hatte sich lfingera Zeit bemfiht, sich in den Gaist

des Quietismus einzuleban. Nachdem er sich abar mit Meistar

Lobenstain fibarworfen hatte, schlugen seine Bemfihungen einen

ganz neuan Pfad ain. Er wandta sich nun dar orthodoxan Reli-

gion seiner Mutter zu. Er fing an, in die Kircha zu gahen und

sich mit den orthodoxan lutherischan Dogmen zu baschfiftigan.

Moritz macht as klar, daB Anton sich nicht aus religifiser

fiberzeugung in diasa neue Richtung wandte, sondern wail er

sozusagan religifis schwfirmen wollte, und diasa Alternative ihm

fibrig war. Religifise Schwfirmerai war die Mode in seiner Umwalt.

Denn zu dar Zeit waren sogar die lutherischan Kirchan vom

Schwfirmertum und der Bmpfindsamkeit barfihrt. Ganze Gameindan

weintan zusammen in dar Kircha. Moritz hebt hervor, daB sich

Anton wieder aus falschen Grfindan religifis bateiligte: er

ging jatzt sonntags in die Kirchen, um seine ”joy-of-grief“-

Geffihle zu pflegan. Er ampfand garna das unaussprechlicha

vargnfigan an den wahmfitigen Empfindungan, in die er durch das

thaatralischa, radnerisch ausgaschmfickta Pradigen der Pfarrer

geratan konnte. "Br liebte die kalten Vernunftpradigen nicht"
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(S. 96). Die wechsalseitig drohendan, arhabenan, fraudigan

oder verdammendan Gesichtszfige der besten Pfarrer arg6tztan

ihn. Die starkan Armbewegungen, das g6ttliche Schweigan oder

plfitzlicha Innehalten, das hfiufiga Wiadarholan von poetischan

W6rtern, alles Effektvolla varsatzta ihn in einen hypnotischan

Bann, in dem er sich garna fand. Br'schfitzte starke fiuBerliche

Gaffihle bei anderen.

Er ging nur zu den besten Pradigern, zu jenen, die mit

dem grfifiten Effakt harangieran konnten. Langwailige Predigten

waren ihm aina Qual, er geriat in aina Art Wut gegen einen

Pfarrer, bei dem sich alles gleich anh6rte und der awig nicht

Amen sagan wollte (S. 69). Viela Seiten lang (S. 63 - 72)

wird von einem gawissan Pastor Paulmann gesprochan, welcher

der basta seiner Art war und den Anton dirakt vergfitterte.

Dar Ausdruck, den or durch seine Mianen, seine Stallung und

seine GabSrdan arraichte, "fiberschritt alla Ragaln der Kunst"

und riB jaden unwiderstehlich mit sich fort.

Die Kunst, von dar Moritz spricht, ist die Radnarkunst.

Denn wie er arzahlt, ging er als Jfingling nicht aus religifisen

Grfinden in die Kircha, sondern um seine Gaffihla in einen an-

genahmen Aufruhr zu bringan. Er liebte aina feuriga, starke

Pradigt abansosehr wie eine sanfte, wahmfitige. Es hing von

dar Radnerkunst des Predigers ab, inwiefern er sich bezaubart

ffihlta. Als Radnar aban sah Anton-Moritz die Pradiger an,

nicht als Warkzeuge, die Gottas Wort verkfindigten. Anton

zaigte wie die anderen Stfirmar und Drfingar kain Intaresse an

den christlichan Lahren das Sfindenfalls, dar Aufarstehung, usw.
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In Bazug auf Pastor Paulmann sagt Moritz, daB ffir Anton

nichts reizandar war, "als der Anblick eines 6ffantlichen

Radnars, dar das Herz von Tausandan in seiner Hand hat" (8. 63).

In einer sozusagan thaoratischan Abhandlung fiber das Vortragen

dar Pradiger und dar Lehrar baschreibt Moritz die varschiedanen,

zu jedam passendan Stilarten. Der Lehrar sollte allmfihlich

dan Verstand arleuchtan, dar Pradiger als Radnar in das Herz

eindringen. Also wird dar Verstand in Sachan dar Religion

aus dem Spiel gelassen--wa1chas sagan will, daB wenn mit ver-

stand verfahran wird, Religion nicht in Batracht kommt.

All das gaspialte oder acht ampfundene Pathos dar Pradiger

baschreibt im Grunde ihr Gaffihl ffir das Theatralische. Tat-

sfichlich fiel mehreren Dichtern und anderen Persfinlichkaitan

des achtzehnten Jahrhunderts die Ahnlichkeit zwischan dam

wark das Pfarrers und des Schauspielers auf. Da die Stfirmar

und Drfingar in ihren Draman den starkan und grellan Bffekt

liebten, war as natfirlich, daB sie einsahen, wieviel sia dan

Himmal-und-Hfille prophezeienden Predigarn schuldeten, denen

alla von ihnan in ihrem Laban begagnat waren.

Wie dam Schulmaister-Pradiger Wanzeslaus in Lenz' 22;

Hofmeistar ist es Moritz trotz all den vorangehenden Baschul-

digungan fiber dia Schfidlichkait der gesellschaftlichen Religion

klar, daB Religion von vielen Menschen benfitigt wird, um sia

im Zaum zu halten. In Pastor Paulmanns Pradigt fiber den Main-

aid geriat die Gameinda durch die fiberzeugungskraft des Radnars

in einen panischan Schracken. Auch Anton soll in dar Bile

alla Jahre sainas Lebans durchgangen sein, ob ar sich nicht
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atwa eines Meinaids schuldig gamacht hatte.

Anton war von dem Stand eines Predigers so beeindruckt,

daB auch er sich antschloB, das Amt zu erlarnen. "Er konnte

sich nichts Brhabeneres und Raizenderes denken, als, wie der

Pastor Paulmann, 6ffantlich vor dem Volka redan zu dfirfan”

(S. 72). Spfiter sfikularisierta sich dieser Drang allmfihlich

zum varlangan, Schauspielar zu warden. Zunfichst zogen ihn

ausschlieBlich die guberan Kennzaichan des Standes an: das

Ansehan, welches ein Pradiger in der Gasellschaft ganoB, das

studierte Wesen diasas Standes, und nicht zulatzt--die schwarzan

Untarkleider, die sia trugen. Wenn Anton manchmal auch schwarza

Unterklaider anhatta, ging ar mit einem gravitfitischeren und

arnsthafteren Schritt ainhar als sonst. Dann gab as kain walt-

lichas mutvolles Herumspringen und Lachen.

Antons Drang zum Ruhm durch den Predigerbaruf hfingt mit

den Laitmotiven das Verdrfingtwardans in Roman zusammen. Da er

sich von der Wiage an unbemerkt und ungaliebt dachte, ging sein

Streben im ganzan Roman (und man hat das Gaffihl, auch in

Moritz' spfitaram Laban) danach, sich ins Licht zu stallan und

bemerkt zu warden. Ihm haftate aina unzweidautige Ruhm- und

Ehrsucht an, die er mit vielen Stfirmern und Drfingern gemeinsam

hatte. Sia wollten ihr Mal auf der Erde zurficklassan, um da-

durch zu bewaisen, daB sia kain unnfitzas Laban geffihrt hatten.

Anton zaigte frfih aina Vorliebe ffir die Offentlichkeit.

So vial er sich auch benachteiligt dachten, in einem wurda ihm

mehr als anderen gegenban: ihn plagte kain Mindarwertigkeits-

komplax, vor anderen radnerisch aufzutreten. Wo er konnte,
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tat er sich hervor, in den varschiedanen Schulen, im Privat-

unterricht, bei seinem Vatar und Harrn Lobenstain, im Chor.

Damals gab as fast keinan anderen Wag ffir einen Menschen von

unbamittaltam und geringan Stande, sich andars als durch dan

Pradigarstand emporzuarbeitan und seiner gesellschaftlichen

Enge zu antrinnen. Dashalb studiertan auch so viele Stfirmer

und Drfinger anfangs Theologie. Also fing Anton frfih an, sich

im Pradigen zu fiben. Wie Jung-Stilling, Iffland, Schiller

und Goethe predigta er sainan jfingeren Brfidarn und seiner

Mutter von Stfihlan harab. Zuwailen (Jung-Stilling erlabta

Khnliches), wurda er von einem verwandten aingeladan, ihm und

sainan Handwarksburschen sonntags aina regalrechte Pradigt zu

haltan. Dies alles, als er arst viarzehn Jahre alt und noch

nicht einmal konfirmiert war.

Das Kind und der Jfingling Anton Reiser hatten aina un-

zweidautiga Fraude an religifiser Spakulation. AuBer dar wait-

gehanden Beschfiftigung mit dem Quietismus und dem orthodoxan

Lutheranismus sammelta er Religionsansichten eines volkstfim-

licharen, bodanstfindigaran Schwfirmarmystizismus, dan dar

ungeffihr Viarzehnjfihriga unter ainfachen Handwarkarn fand.

Diese biaderan Handwarker philosophiertan zu ihrer Erbauung

und zum Zaitvartraib garn fiber Mystik, aina Eigenschaft, die

in ganzan Jahrhundert in den niedareren Schichten wait ver-

breitet war.

Anton-Moritz horchta sich garna wie Herder atwas vom

Volke ab. Die mystischan Handwarkar waren harmlos im Vergleich

zu den Zelotan von der Art Lobenstains. Solange Anton in
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Hannovar lebte, ging er garna mit diesen KSuzen plaudarn. Wie

Goethe in seiner Sturm-und-Drang-Zeit umgab er sich garna mit

Glfiubigan. Zwai Schuster, ain Essigbrauar und ein frfiharer

Hofmeistar waren unter sainan nahan Bakanntan.

Besondars der hundertffinfjfihrige Tischar, frfiharar Hof-

meistar, hatte aina Bibliothek voll mystischar Bfichar. Von

ihm und den anderen Mystikarn lfifit uns Moritz wissan, daB

ihre fr6mme1nde Phantasie garna einen "Roman" mit dem h6chsten

Wesen spielte, sich bald verlassan und bald wieder angenomman

g1aubte--eban das glaicha, was Anton (und Moritz) sein Laban

lang von sich wuBta. Anton fibertrug nur das Gaffihl des Var-

stoBensains und Varlassanseins auf seine gesellschaftliche

Umwelt. In den mystischan Vertiefungan aller Art ist also der

Ursprung von Antons sichtbaram Leidenssyndrom zu suchen. Er

dachte sich in seinem "Roman" garna und leicht beleidigt und

unglficklich, denn das erhielt seine Lebensgeistar in einer

immerwfihrenden Tfitigkeit. Manchmal natfirlich war sein Unglfick

acht. Zu seinem Ldflanssyndrom geh6rte das BawuBtsain (wie bei

Goethe und Lenz), daB er diasa seine Geffihle aushaltan muBta.

AuBer mit dem uralten Tischer untarhielt sich Anton zur

Zeit seiner Freitische in Hannover mit dem Schuster Heidorn

fiber die Mystik, vorzfiglich fiber Taulers Schriften. Jedoch

war as dar Schuster Schantz, dar as ihm besonders angetan

hatte. ”0 was war dar Schuster Schantz ffir ein Mann! Vbn

ihm konnte man mit Wahrheit sagan, daB er vom Lahrstuhla die

K6pfa dar Leuta hfitte bildan sollen, denen er Schuh machte"

(S. 124). Mit ihm kam Anton auf Dinge, die Raiser nachher in
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philosophischen Vorlesungen im Gymnasium und auf den Universi-

tfitan als tiafsta Weishait dar Metaphysik vorgatragan h6rta.

Sia kamen ganz von selbst auf schwierige Begriffa von Raum und

Zeit und von subjektivischer und objektivischar Walt, wozu sia

natfirlich nicht die richtiga Tarminologia besaBen und sich

dahar mit der Spracha des alltfiglichen Lebans behalfen muBtan.

Moritz sagt baiBend fiber das GroBtun dar Gelahrtan: "Wenn

darglaichan Matarian nicht in die Schultarminologia aingahfillt

warden, so sind sia ffir jaden Kopf und sogar Kindern verstand-

lich" (S. 182). Sia kamen auBardem zusammen auf die ver-

schiedenen Religionssysteme der Welt, von denen Moritz gesell-

schaftskritisch bemerkt, daB sia von den "Weltwaisan der alten

und nauern Zeitan vorgatragan und immer von einer unzfihligen

Mange nachgabatet sind" (S. 224). A13 Anton gebildeter wurda,

tailta er seine erhabanan Lektfiren--zum Baispial Wolfs Mata-

physik--mit dam Schuster Schantz.

Anton 1as auBer Wolfs Metaphysik andere Aufklfirarphiloso-

phan, unter denen sich Gottschad, Leasing, Moses Mendelssohn

und Friedrich der GroBa befandan. Doch muBten sia ihm nicht

genfigt haben, denn as steht nirgends, daB sie ihm zur aufiar-

ordantlichen Inspiration wurdan. Das ware von einem Stfirmer

und Drfingar zu erwartan, denn die Aufklfirung war ihnan zu kalt

und varnunfthBig und liaB das Racht der Geffihle nicht auf-

kommen.

Als Anton geistig haranreifta, kam as sogar zu einer

versfihnung mit seinem Vatar. Die Zaubarformel, durch die

sich die beidan wieder varsfihnten und vartragen larntan, hieB
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abanfalls metaphysischa Spekulation. Wenn Anton in den Schul-

farien zu sainan Eltern wanderte oder der Vatar ihn besuchta,

bemfihta er sich, die mystischan Idean sainas Vatars, wie das

das ”Alles' und "vollendan in Bins" dar Madame Guion in dar

Fachterminologia zu arklfiren. Dias galang ihm so vortrefflich,

daB der Vatar andlich anfing, aina echte Achtung ffir ihn zu

hegen.

Die Metaphysik, mit daran Hilfe Anton sich mit seinem

Vatar varstfindigen konnte, war aina, "die naha an den Spinozis-

mus granzta" (S. 161). Also war Anton offensichtlich (und

allen Anzeichen nach auch der erwachsena Moritz) in seiner

Religionsfiberzaugung ain typischer Stfirmer und Dfangar. Durch

langes und verschiedenartiges Studium vielerlei offiziellar

(Lutheranismus), nichtoffizialler (Quietismus und anderen

Mystizismus) und selbst erdachtar Religionssystame (Spinozis-

mus) gelangte er zu einem aigenen und sehr persfinlichen Kredo.

Die Umwelt des Elternhauses, sainas gesellschaftlichen Standas

und seiner Schulung, abar am allermeisten sein aigenes auto-

didaktisches Studium brachten ihn zu einer fiberzaugung, in dar

er sich wohlffihlan konnte.

In seinem Nachdenken stiaB Anton manchmal an aina Wand,

wo ihm Worte versagten. "Die Spracha schien ihm beim Denken

im Wage zu stahan, und doch konnte er wieder ohne Spracha

nicht denken” (S. 223). Er hielt dies ffir Beweis genug, daB

dahintar ain h6heras Wesen varborgan bliab. Denn die Altar-

nativa, das Leugnen eines h6heren Wesens, konnte er nicht

zulassan, denn sonst ware er dam schwarzan, haltlosen Nichts
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varfallen, das er nicht hfitta artragan k6nnen. Aus saelischar

Spannung suchta er wie Goethe, Lenz, Herder u.a. ain h6heras

Wesen. Diese Furcht vor dem Nichts hingt mit Antons Furcht

vor dar Idea dar Waite zusammen. Das ufarlosa, haltlose

verlorensain konnte in ihm Grausan arwacken, und aus dem Gran;

san arwuchs notwandig die VOrstallung eines h6heren Sains.

Denn das Varlangan nach einem Glauban wurda deshalb wach,

wail er sich vor dem Wahnwitz rattan wollte.

Trotzdem wurda Anton durch sein Grfibaln, hauptsfichlich

abar durch seine Baschfiftigung mit dem Todasgadanken, dem

Nihilismus oft genug praisgageban. Die Vorstallung, daB ar

am Enda sainas irdischan Lebans nicht mehr denken wfirde, ar-

schfittarta seine Seala aufs Tiafsta. Dann war as wieder die

Idea der Enge, die ihm die Haara zu Barge strfiubte, die Enge

eines Sarges, eines Grabes. In dam schon besprochenen Nihilis-

mus dar Rabanstain- und Kirchhof-Episodan und den darin ant-

haltenan Gedanken, daB dar Tod das Enda von allem sai, arraich-

te seine Niedergeschlagenhait einen Hfihapunkt.

Der SchluB, dar aus diasar Tatsacha zu ziehan ist, ist

dar, daB Anton genau wie Warther as ffir sein Schicksal hielt,

ein Laban voller Leiden zu haben, welches er auf dieser Erde

so lange wie m6glich aushaltan sollte. Wie Warther in Brief

das 15. November 1772 sich in seiner Todessehnsucht gewissar-

maBan dam Brlfisar gewaiht siaht, will auch Anton 6fters garna

all dan Konfliktan und Problemen sainas Lebans in seiner Sahne

sucht nach dem Tode andgfiltig entgahen. Das konnte zu ungasun-

dan wohllfistigan Gedanken das Varwesens ffihran, die man auch
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in Lenz' religifisan Schriften findet. DaB sein Erdandasain

nicht so kurz wie Werthars war, m6chte man, objaktiv gesehan,

manchmal nur dem Zufall zuschreiben. Es war aban nicht beidar

Los, wie viele andere Menschen an aina InstitutionseRaligion

glauben zu k6nnen.

Anton sollte jedoch im Gegensatz zu Warther daswegen

nicht badauart warden. Man k6nnte sagen, daB er dies selbst

genug tat, nfihmlich in seinem "joy-of-grief"-Syndrom. Sein

 Wesen und das Wesen anderer Sturm-und-Drang-Dichter und daran H “

literarischa Geschfipfe standan dam Chaos naha, darum liebte

er as, seine Gedanken in dar Idea des Chaos varweilen zu lassan.

In manchan Gedichten und selbstardachten Predigten war as "die

Baschraibung das Chaos, . . . worauf er mit seiner krankan

Binbildungskraft am liebsten varweilen mochta" (S. 429). Br

wandta sich dabai bawuBt von einer beruhigenden aufklfirerischen

Philosophia ab, da die Ruhe und Zufriedenheit auf lange Zeit

nicht seine Sacha waren. Wir wissan, daB er die Philosophian

mehrerar Aufklfirer galasan hatte, doch konnte er ihnan wie ain

typischer Stfirmar und Drfingar aus Temperamentgrfindan nicht

trau bleiben.

In einem seiner anderen Werka, Fragmente aus dem Tagabucha

‘génes Gaistersahers, varwirft Moritz die harmonischa Auffas-

sung dar Welt dar Aufklfirer als aina aufgezogena Uhr, die zwar

von einem Gott arschaffan wurda, doch seiner nicht mehr ba-

durfta, wail sia so fahlerlos gaschaffan war.

Durch ain sorgffiltigas Lasen des ganzan Romans sowohl wie

dar anderen Werka von Moritz und der biographischen Tatsachan
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fiber seinen Wandel in den Jahren, die nicht im Roman einge-

schlossen sind, kommt man zu dem EntschluB, daB Moritz'

Religionsglauben sehr tolerant war. Er war durch eine lange

Schule gegangen, hatte in vielem Erfahrung aus erster Hand,

und wShlte sich ein Gedankensystem, das niemand Unrecht tun

wollte. Er konnte mit den einfachen Handwerkern, mit Frauen

und Kindern, die ihren Glauben ffir das eigene Leben branchten,

sympathisieren. Jedoch verwarf er diejenigen ganzlich, die

in ihrer Bigotterie das Dasein anderer unterdrfickten. In

allen seinen Werken tont der Ruf zur Toleranz und zum Aufheben

4 A13 Stfirmer und Dranger be-der Vorurtaile laut and klar.

machtigte er sich in diesem Bezug genau wie Lenz, Goethe und

Schiller des Erbes der Aufklarer und stelltasein Dichten im

Anton Reiser in den Dienst einer Demokratisierung der Gesell-

schaft. Er wollte "die Aufmerksamkeit des Menschen mehr auf

den Menschen selbst heften (Vorrede zum Ersten Teil)". Denn

seine Art Religion war eine Sturm-und-Drang-Erweiterung des

Humanismns der Anfklarer, sodas bei ihm Verstandnis auch ffir

das Geffihlsleben eines Menschen gefibt.wurde. Nicht zu ver-

gessen ist, daB der Anton Reiser hauptsachlich die Beschrei-

bung des psychologischen Lebenswandels eines Menschen ist,

der in all seinen Geffihlswirren verstanden werden muB.
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ms VERHKLTNIS ANTONS ZUR NATUR

Nach Anton-Moritz' eigenem Gestandnis war seine Religion

eine Art Pantheismus, welcher der Philosophia Spinozas nahe

kam. Eine Definition des Pantheismus lautet: Gott ist in

allen Dingen zu finden. Am leichtesten k6nne man Gott in der

Natur entdecken. Jede Pflanze, jeder Baum und alle anderen

Naturerscheinungen verkfinden die Anwesenheit Gottes. An der

Liebe ffir die Natur kann man also einen Anhanger des Spinozis-

mus erkennen.

Diese Liebe hatte Anton ohne Zweifel. Wie auf andere

Stfirmer und Dranger wurde die Naturbegeisterung, die in eine

pantheistische Religion ausartete, in seinem Zeitalter haupt-

sachlich von dem Pranzosen Jean-Jacques Rousseau fiberliefert.

Rousseau war zu einer Art religiosem Apostel der Geniebewegung

gemacht worden. Rousseau und seine Anhanger liebten das Reine,

das Freie, das Unverdorbene und das Ursprfingliche in der ewigen

Natur, von der der Mensch ausgeschlossen war.

Die Natur gab Anton mehreres, ffir das er ihr ewig dankbar

blieb: Sie gab ihn einen Anhaltspunkt ffir seine Phantasie,

sie reprasentierte ihm die Weite, in die er sich aus dem Geffihl

der Enge retten konnte, und sie wurde seine gute Freundin, mit

der er geistig umgehen konnte.

Anton hat in seinem ganzen Leben Ersatzbefriedigung im

Poetischen fur sein als unliebsam empfundenes Erdendasein

gesucht. In der Natur nun glaubte er, fiberquellendes Poetisches

zu sehen, welches zur Grundlage seiner Phantasie wurde. Die

"blauen Berge", die er als kleines Kind sah, sagen uns gleich
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alles. Die blauen Berge versprachen ihm fur die Zukunft

ungeahnt Schones, VerheiBungsvolles, Mysterioses. Das Panorama

der ersten Wiesen, der Kornfelder, des sanften Hfigels und

der alles umkranzenden blauen Berge "machen glaichsam die

Grundlage aller der tauschenden Bilder aus, die oft seine Phan-

tasie sich vormalte" (S. 10). Hier, wahrend seines kurzen

zweijahrigen Aufenthaltes auf einem kleinen Dorf mitten in

der Natur, hatte er mehr Freiheit und war auch glficklicher,

als in der engen Stadt. Dies erste Bekanntwerden mit der

sch3nen Natur hat er nie vergessen. Er zog mit Widerwillen

zurfick in die Stadt, doch die Natur hatte so einen starken

Zauber auf ihn ausgefibt, daB er sich immer wieder in sie zu-

rficksehnte und auch oft zu ihr auf Besuch kam. Br wandelte

fast taglich in ainsamen Spaziergangen in ihrem Bereich.

Als Anton als Neunjahriger seine erste Reise machte,

wurda er stark der Schonheit der Natur gewahr und spfirte zum

ersten Mal die Regung der Wehmut, des "joy of grief", die

durch das Empfinden des Poetischen hervorgerufen wurda. Der

Anblick der nahen und fernen Berge entzfickte wehmfitig seine

Seele, die voller verheifiender Erwartung der grofien kommenden

Dinge wurde. Er konnte auf dem Nachhauseweg von einem SpaZier-

gang an einem besonders milden und lieblichen Abend Tranen

vergieBen, denn "der Anblick der Natur hatte sein Herz zu

sanften Empfindungen geschmolzen" (S. 202). Und in der

Verschwiegenheit der Natur konnte er seinen Gemfitsverfassungen

freien Lauf geben.

Anton war immer ein Hang zum dilletantischen Versemachen
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eigen, doch konnte er nur in der Gegenwart der Natur schopfe-

risch werden: "Der Anblick der grfinen Wiesen, wenn er atwa

einmal vor das Tor kam, war wirklich das einzige, was ihn in

seiner Lage in eine poetische Bageisterung versetzen konnte"

(S. 134). Am Anfang beschaftigte sich seine Poesie ausschlieB-

lich mit der Schonheit der Natur, dem Landleben4 und der-

gleichen. Volksliedhafte, einfache Gedichte wie

In den schon beblfimten Auen

Kann man Gottes Gute schauen, usw. (S. 135)

vertonte dann sein Vater manchmal.

Anton "Reiser", der Wanderer, hatte eine Lieblingsvor-

stellung vom ermfideten Wanderer, der am Rande eines Baches

unendgeltliche Erquickung aus dem SchoBe der Natur empfangt.

Als er sich einmal nach schmerzlichem Herumirren in einem

Zustand der Ermfidung befand und sich an einem Bach labte,

war er sich des Poetischen seiner Lage bewuBt. Er empfand

nicht nur korperliche Linderung, sondern auch geistige Zufuhr

dabei; "und dann erhielt so etwas ffir Reisern einen dOppelten

Wert, weil er das Poetische mit hinzutrug, dasnnun bei ihm

wirklich wurde und wovon man sagen konnte, daB es die einzige

Schadloshaltung ffir die notwendigen Folgen seiner Torheit

war [planloses Herumirren in der Natur], ffir die er selbst

nicht konnte, weil sie nach natfirlichen Gesetzen in sein

Schicksal von Kindheit auf sich notwendig einflechten muBten"

(S. 389). In anderen Worten, das Poetische wurde zum Ersatz

ffir das Glfick in der wirklichen Welt. Wenn Anton von dem

"Labetrunk, den er oft von Menschen kaum zu fordern wagte",

spricht, den er aber "nun unmittelbar aus dem Schatz der Natur
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empfing" (S. 389), so hat das eine Doppelbedeutung. Er meint

dabei nicht nur, daB er nicht gerne Menschen um Wasser auf

seinen Wanderungen bat, sondern auch, daB er Labsal und Lin-

derung seiner Leiden nicht von Menschen erwartete. Denn es

war sein "Schicksal" von Kindheit auf gewesen, von ihnen

verstoBen zu sein, von ihnen "verdrangt" zu werden (siehe

Abschnitt fiber Leitmotive).

Deswegen empfand Anton die Menschen und ihr Wesen oft

als Enge. Wenn ihm dann alles zu bunt wurde, eilte er stratks

aus dem Tor hinaus auf die weiten Wiesen und Auen oder in nahe

Waldchen. Von einer betrachtlichen Ferne aus gesehen, rfickten

dann alle seine Probleme in einen anderen, winzigen und un—

bedeutenden Umfang zusammen. Wenn das St3rende in seinem Leben

aus dieser Perspektive gesehen wurde, konnte sein Stolz und

sein Selbstgeffihl wieder emporstreben, und er konnte wieder

seinen Kopf heben und mit geklartem Blick die Welt und ihr

Tun messen. Er ffihlte sich ungewShnlich starker als vorher

und erhielt eine erstaunliche Kraft, sich fiber alles Traurige

hinwegzusetzen, "denn wie klein war der Umfang, der all das

Gewirre umschloB, in welches seine BeSorgnisse und Bekfimmer-

nisse verflochten waren, und vor ihm lag die groBe Welt"

(S. 242). Die Menschen in ihrer engen, kleinen Stadt wurden

ihm zu nichtigen Wesen, die Natur hingegen erweiterte und

dehnte sich dementsfirechend in seinen Augen aus und gewann

an Bedeutung. Und dann ist nicht zu vergessen, daB das

Wandeln in der Natur immer die VerheiBung offen hielt, einmal

ganz einfach auf und davon zu gehen, in die groBe, weite Welt.
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Was die Menschen verdarben, konnte ihm die Natur wieder-

gutmachen. In schneidendem Ton wendet sich Anton-Moritz gegen

seine Eltern und den Hutmachermeister Lobenstein, die ihn zum

geistigen Hypochonder durch ihre verdrehten Vorstellungen von

der Religion gemacht hatten. Er war aber nicht ganzlich ver-

loren; ihm bedeutete die Natur doch etwas: "Aber der Frfihling

kam wieder heran, und die Natur, die alles heilt, fing auch

hier allmahlich an, wieder gutzumachen, was die Gnade [Religion]

verdorben hatte" (S. 76).

Antons Religion wurde eine individualistische pantheisti-

sche, sodaB er seine haufigen Spaziergange in der Natur als

Wallfahrten betrachtete. Eine Zeitlang ging er alle Morgen

nach einem besonders bezaubernden Platzchen in einem Wald bei

Hannover. "Hierher wurden Wallfahrten noch vor Sonnenaufgang

angestallt" (S. 248).

Andere Lieblingsplatze hatte er auf einer Wiese an einem

lustigen Bach, wo er auf seine Art durch Dichten oder Lesen

Erlosung suchte. "Seine Lektfire mit dem Bindruck, den die

sch3ne Natur damals auf ihn machte, zusammengenommen, tat eine

wunderbare Wirkung auf seine Seele: alles erschien ihm in

einem romantischen bezaubernden Lichte, wohin sein FuB trat"

(S. 254).

Anton liebte zuallererst die Freiheit, die er nur in

der Natur genoB. Freiheit zu genieBen war ihm nur dort gege-

ben, und sie war ihm jedesmal "eine ganz besondere her2er-

hebende Empfindung" (S. 248). Manchmal verweilte er ganze

Tage drauBen im Freien, oft seine bfirgerlichen Pflichten ver-
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saumend. Die Natur wurde ihm zur Wahlheimat. "Dies Platz-

chen war ihm nun, weil er es immer wieder besuchte, auch

glaichsam eine Heimat in der grofien ihn umgebenden Natur ge-

worden; und er ffihlte sich auch wie zu Hause, wenn er hier

saB, und war doch durch keine Wande und Mauern eingeschrankt,

sondern hatte den freien ungehemmten GenuB von allem, was ihn

umgab" (S. 248). A13 er seinen WOhnsitz nach Erfurt verlegte,

richtete er sich wieder in einem Platzchen an einem Bach ein.

Ein dritter Lieblingsaufenthalt im Freien hat eine groBe

Khnlichkeit mit Werthers Platzchen in Walheim. Er ging zu

einer Windmfihle, wo er sich im Garten in einer Laube eine

Schale Milch geben lieB und dabei 1as oder dichtete. Anton

fiel bei dem nachmaligen Lesen des Werther selbst die Ahnlich-

keit ihrer Gewohnheit auf. Uberhaupt gefielen ihm im Werther

unter anderem die lebendig eingehauchten echten Naturszenen.

In der Zeit, in der das Buch sozusagen seine Bibel war, trug

er es auf seinen Naturspaziergangen bestandig in der Tasche.

Anton empfand eine ausgesprochene Vorliebe ffir einsame

Wanderungen und Aufenthalte in der Natur. Die einzigen Men-

schen, die jemals mit ihm an der Feierlichkeit teilnehmen

durften, waren einzig ein paar Busenfreunde. Dann muBten sie

sich zusammen den "ampfindsamen" Geffihlen hingeben. Zusammen

verbrachten sie die Zeit in wechselseitigem Vorlesen aus zeit-

genaisischer Literatur. Nur zu oft wurden sie durch ihre

"romanhaften Ideen" verleitet, eine Szene zwischen sich und

der Natur zu veranstalten. So lasen sie etwa bei Sonnenunter-

gang Klopitocks "Junger von Emmaus", oder an einem trfiben
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Tage Zacharias' "Schopfung der Holle" in dem Bestreben, ihre

Geffihle in Einklang mit der Natur zu bringen, wie wir es in

Klingers Zwillingen sehen, als die Natur beim Brudermord sich

zum Sturm emporte. Die gelungendste Anekdote fiber ihr Theater-

spielen spielte sich zwischen Anton und dem jungen Neries ab.

Da sie es sich einmal in den Kopf gesetzt hatten, das fiber-

steigertste aller Werke der Sturm-und-Drang-Zeit, Klopstocks

Messias, fiberschwenglich durchzugehen, lieBen sie sich auch

nicht durch all das Ungemach abhalten, das sie dabei zu ffihlen

bekamen. Der oft feuchte Boden, die an den Beinen hinauf—

kriechenden Ameisen, die vom Wind umgeschlagenen Blatter

durften sie nicht von ihrer noblen Absicht abhalten (S. 418).

Diese Aufenthalte in der Natur flSBten Anton Reiser Mut

ein, sein schweres Los so gut wie mSglich zu ertragen. Durch

seinen pantheistischen Glauben an die heilende Kraft der Natur

wurde ihm mehr Linderung seiner psychologischen Krankheiten er-

m3glicht, als durch all seine anderen Rettungsversuche (Zer-

storungsspiele, Theaterliebe, Freundschaften und Lektfire).

Die Natur beruhigte ihn, der Theaterbesuch, Bficher, leiden-

schaftliche Freundschaftsbfindnisse erhitzten ihn. Sein Sturm-

und-Drang—Gemfit war sowieso schon zu sehr in Aufruhr und

Hitze, sodaB er der Beruhigung am meisten bedurfte. Die

wohltuende Stille der Natur sanftigte seine bosen Geister.

Wenn er sich in ihrer Mitte befand, konnte er schopferisch

werden. Doch auch wenn er wieder ferne von ihr war, spurte

er ihre nachhaltige Wirkung. Nur in einem beruhigten Zustand

konnte er wichtiga Geschafte erledigen, zu denen das Dichten
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und Studieren zahlten. Die auf diese Weise herbeigeffihrte

Sch3pferkraft ist nicht zu unterschatzen. Die Geschichte des

Anton Reiser hatte nie geschrieben werden k8nnen, wenn der

Dichter Karl Phillip Moritz--der gereifte und erwachsene Anton

Reiser--nicht endlich doch in einen gewissen Stand der Ruhe

gelangt ware.



AND/IERKUNGEN
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EINFUHRUNG
 

1Die Titel einiger Werke lauten: Das Menschenbild in den auto-

biographischen Schriften Karl Philipp Moritz; von Josef Groli-

mundfi(Freiburg, Schweiz, 1966), Ruth Ghisler, Gesellschaft und

Gottesstaat. Studien zum "Anton Reiser" (Winterthur, 1955),

und Eckart Moritz, Karl Philipp Moritz und der Sturm und Drang

(Marburg, 1938). In der letzgenannten Dissertation wird im

Gegensatz zu der vorliegenden Arbeit Moritz im geistesgeschicht-

lichen Zusammenhang zur Aufklarung, Empfindsamkeit, Klassik,

Romantik, sowohl als auch zum Sturm und Drang untersucht.

Andere Werke auBer dem Anton Reiser, sein Drama Blunt oder der

Gast, philosophische und asthetische Schriften, und seine eng-

lische Reisebeschreibung werden herangezogen. Der Autor kommt

zu dem SchluB, daB Karl Philipp Moritz nie, auch nicht im

Reiser, in erster Linie ein Anhanger des Sturm und Drang war.

2Klaus Gysi, Leiter, "Kollektiv fur Literaturgeschichte", Sturm

und Drang, Erlauterungen zur deutschen Literatur ([Ost-J Berlin,

1964), S. 398.

 

3Hans Joachim Schrimpf, "Nachwort", Die neue Cecilia (Stutt-

gart, 1962), S. 70.

4Eckehard Catholy, Karl Philipp Moritz und die Ursprungg der

deutschen Theaterleidenschaft (Tubingen, 1962), S. 11.

5Robert Minder, Die religiose Entwicklunng von K. P. Moritz auf

grund seiner autobiograghischen Schriften: Studien zum “Reiser"

und Hartknopf" (Berlin, 1936), S. 32.
 

6Ebda., s. 21.

7Hugo Eybisch, "Anton Reiser", Untersuchm4gen zur Lebenssge-

schichte Karl PhiliEE Moritz 'und Kritik seiner Autobiograghie

(Leipzig, 1909), S. 167.

8Hans Joachim Schripf, S. 80. Siehe ebenfalls Robert Minder,

S. 21 - 22: "Hier kann sich die individuelle psychologische

Betrachtung zu einer allgemeinen kulturhistorischen erweitern:

am Beispiel von Moritz wird k1ar,wie--gespeist von den reli-

giosen Triebkraften des Pietismus--die irrationalen Bewegungen

des Sturms und Drangs und der Empfindsamkeit in Zusammenprall

mit der Aufklarungsbewegung geraten, und wie die Besten aus-

schlieBlich eine Art von Synthese in der Klassik finden, die

aber in ihren Forderungen so 'organisch-dxnamisch' bleiben,

daB sie ganz dicht an die Romantik heranfuhrt und bisweilen
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in sie fibergeht".

KAPITEL I

PSYCHOLOGIE UND WELTANSCHAUUNG

lIn dieser Arbeit sind alle Zitate aus dem Roman Anton Reise;

der folgenden Ausgabe entnommen: Karl Philipp Moritz, Anton

Reiser. Ein_psychologischer Roman, Deutsche Literaturdenkmale

des 18. und 19. Jahrhunderts, Herausgeber Bernhard Seuffert

THeilbronn, 1886; Kraus Reprint, Nendeln, Liechtenstein, 1968).

Die Zitate sind jedoch der heutigen Schreibart angepaBt.

 

 

2Friedrich Blei, Funf Silhouetten in einem Rahmen: Bodmer,

Wieland,_Heinse: Sturz Moritz, Die LiteraturT13#TBerlin,

1904), s. 57.

3 Hugo Eybisch, S. 273.

4Wilibald Alexis, "Anton Reiser", LiterarischesTaschenbuch

1847, Herausgeber R. E. Prutz (Hannover,1847),s. 10.

5Friedrich Blei, s. 59.

6Max Spalter, Brecht’s Tradition (Baltimore, Maryland, 1967),

S. 36.

7Hans Joachim Schrimpf, "Karl Philipp Moritz' Anton Reiser",

Der deutsche Roman vom Barock bis zur Gegenwart, Band I,

Herausgeber Benno von Wiese (Dusseldorf,1965), S. 111.

 

8Eine detailierte Arbeit fiber Anton Reisers Verfremdung bietet

Paul F. Proskauers Dissertation, "The Phenomenon of Alienation

in the Works of Karl Philipp Moritz, Wilhelm Wackenroder and

in 'Nachtwachen von Bonaventura'" (Columbia University, 1966).

91m Kapitel Religion dieser Arbeit wird die Verbindung zwischen

Pietismus und Empfindsamkeit ausfuhrlich behandelt.

1°Hugo Eybisch, s. 277.

11Ruth Ghisler, s. 116.
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leugo von Hofmannsthal, Betrachtungen (Frankfurt am Main,

1959), S. 191.

13Werther geriet in eine Shnliche Lage, kam aber diesmal zum

entgegengesetzten SchluB. Die Schenke zu Wahlheim, wohin er

vor der Begegnung mit Lotte pilgerte, entzuckte ihn wegen

ihrer heimeligen Einschrankung und der genugsamen Wirtin mit

ihren zwei kleineren Kindern.

14Diese Beispiele sind dem Jahr 1780 entnommen, als Moritz

erst vierundzwanzig Jahre alt war.

15Karl Philipp Moritz, Andreas Hartknqpf, Eine Allegoria,

Andreas Hartkngpfs Predigerjahre, Fraggente aus dem Tagebuche

eines GeistersehersfiTStuttgart,1968),S. 116 - 117.

16Friedrich Maximilian Klinger, "Sturm und Drang", Sturm und

Drang;dramatische Schriften, Band II Herausgeber Erich Loewen-

thal und Lambert Schneider (Heidelberg, 1963), S. 303.

l7Hugo Eybisch, S. 276.

KAPITEL II

IEEATROMANIE

1J.M.R. Lenz, "Die Soldatan", Sturm und Drang dramatischg

Schriften, Band I, S. 287 -290.

2August Wilhelm Iffland, fiber meine theatralische Laufbahn,_,

Deutsche Literaturdenkmale des 18. und l9. Jahrhunderts,

Herausgeber Bernhard Seuffert (Heilbronn,1886; Kraus Rerprint,

Nendeln, Liechtenstein, 1968), S. 29. In seinem spateren

Leben gelang es Ifflandjedoch als einem der wenigen Schau-

spieler, in einen gut burgerlichen Ruf zu kommen, da seine

Dramen burgerliche Eigenschaften in einem gefalligen Licht

zeigen.

3Auch Iffland erwahnt die gemeinschaftlichen Wanderungen.“ In

Hannover und Gotha ffihrten sich die jungen Stfirmer und Dranger

auf ihren Wanderungen sehr sorglos und hoffnungsfroh auf: "So

wandelten wir denn zu Zeiten ohne Zweck . . . vor Tage noch

. . . vor das Thor hinaus. Wir kfimmerten uns nicht um die

Menschen, die uns begegneten, fragten nicht nach . . . dem

Wetter, das uns sengte, durchnaBte und wieder trocknete, . . .
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holten unser kargliches Mittagsmal aus . . . frischem Boden,

lernten es in der Asche braten". S. 33.

4Walter H. Bruford Theatre Drama and Audience in Goethe'3

Germany (London, l95_3, S. 170 - 200.

5Moritz erwahnt Minna Von Barnhelm, doch ist es nicht klar,

ob er sie auf der Buhne sah oder nur 1as.

6Bruford schreibt den Namen "Book", 3. 170.

KAPITEL III

FRBUNDSCHAFT UND LIEBE

1Spater, im Kartauserkloster, machte ein schoner Jungling des

gleichen uberirdisch entruckten Aussehens denselben Eindruck

auf Anton. Man kommt zu dem EntschluB, daB es die andachts-

volle, verklarte Stellung der beiden war, die Anton anzog,

ohne viel Rucksicht auf das Geschlecht der Person.

2Hugo Eybisch hat das Heiratsgesuch und das Wiederverheirats-

gesuch Moritz' an die Regierung in dem Teil von Moritz'

Korrespondenz wiedergedruckt, S. 256 - 257.

KAPITEL IV

EINFLUSS DER STURM-UNnggRANG-DICHTUNG

1Hermann Hettner, Geschichte der deutschen Literatur im acht-

zehnten Jahrhundert, Band II (Berlin, 1961), S. 315.

2Von der Zeit an wurde Goethe als der ‘Dichter des Warther"

sein Idol, er vergotterte ihn bis ans Ende seines Lebens.

Goethe wurde in Gedanken sein Freund, lange vor ihrer wirk-

lichen Freundschaft seit dem Jahre 1786 in Italien. Als

Neunzehnjariger wollte Anton sogar nach Weimar reisen, um

eine Stelle als Diener in Goethes Haus zu suchen, da er alles

gegeben hatte, nur um bei dem groBen Mann sein zu durfen.
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3Karl Philipp Moritz, Launen_gnd Phantasien (Berlin, 1796),

S. 252.

4Der EinfluB der Werther-Lektfire auf Anton wird noch viel ein-

gehender in den Kapiteln "Psychologie und Weltanschauung",

"Freundschaft und Liebe" und "Soziale Einflusse auf Moritz"

besprochen.

KAPITEL V

SOZIALE EINFLUSSE

1Hans-Ulrich Schnuchel, "Die Bahandlung bfirgerlicher Problema-

tik in den Romanen von Karl Philipp Moritz", Festschrift fur

Wolfgang;Vulpius (Weimar, 1957), S. 87.’

2Andreas Hartknopfs_Predigerjahre, S. 82.

3Fragmente aus dem_Tagebuche eines Geistersehers, S. 8.

4Ebda., S. 59. Und noch einmal dort: "Und vor allen jenes

furchterliche Glucksrad, das sich unaufhorlich dreht, aus

welchem ein jeder schonbei der Geburt sein Loos zieht, das

ihn entweder zur Eins bei der Null, oder zur Null bei der Bins

bestimmt. Wenigeg1ebt es hierder Gewinnste,und der verIuste

unzahlige; damit-~o des Wahnsinns!--der Gewinn, der auf einen

Einzigen fallt, desto groBer sey". S. 70.

5Launen und Phantasian. s. 82.

6Ebda., S. 82.

7Andreas Hartknogg, S. 95.
 

8Ein Biograph von Moritz, Oskar Ulrich, bezeugt in seinen

Untersuchungendie geschichtliche Wahrheit des Datums, an dem

Anton in der Nahe der hessischen Truppen gewesen sein will.

Oskar Ulrich, "Karl Philipp Moritz in Hannover. Ein Beitrag

zur Kritik des 'Anton Reiser'", Euphorion, Band V, Herausgeber

August Sauer (Leipzig und Wien, 1898; Kraus Reprint, Nendeln,

Liechtenstein, 1967), S. 308.

n
-
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9Hugo Eybisch, s. 247.

loKarl Philipp Moritz, Reisen eines Deutschen in England in

Jahr 1782, Herausgeber Otto zur Linde, Deutsche Literaturdenk-

male des 18. und 19. Jahrhunderts Herausgeber August Sauer

(Berlin, 1903; Kraus Reprint, Nendeln, Liechtenstein, 1968),

S. 38.

 

.
_
*
K
-

llEbda., s. 70. :

12Das Ph5nomen der unterschiedlichen Bewirtung je nach dem

Aussehen des Wanderers erscheint schon in den Reisen, wo Moritz

in England in dieser Hinsicht noch gr6Bere Bigotterieals in

Deutschland zu finden glaubte. Da er Fquanderungen uber alles

liebte, durchwanderte er England zu FuB,we1ches jedoch zur

Folge hatte, daB er fast uberall wie ein Landstreicher behan-

delt wurde und von vielen Gasth6fen sogar mit Scheltworten ohne

irgendwelche Nahrung oder Obdach glattwegs abgewiesen wurda.

Die Erkl5rung dieser Behandlung fand er endlich in der Ober-

zeugung der Eng15nder, daB nur Spitzbuben zu Fufi,und nicht im

Wagen reisten.

 

13Das vollst5ndige Zitat lautet: "[der Anton Reiser], der die

Geschichte des Verfassers enth51t oder Vielmehr dieflGeschichte

einiger hundert Taler, die der Verfasser nicht hatte, und wo-

durch sein ganzesLeben eine Reihe von Entbehrungen und Ent-

sagungen wurde, w5hrend doch seine Wunsche nichts weniger als

unbescheiden waren". Heinrich Heine, S5mtliche Werke in zehn

B5nden, Band V, Herausgeber Hans Kaufmann‘(Munchen, 1 64

S. 82.

14Hans-Ulrich Schnuchel und Johanna Rudolpf, "Nachwort", Anton

Reiser ([Ost—J Berlin, 1952).

15Launen und Phantasian, S. 30.

16Ebd5., s. 202.

17Moritz hat denn auch im Jahr 1780 eine Arbeit geschrieben,

die anderen Deutschsprachigen aus der gleichen Verwirrung

helfen sollte: "Vom Unterschiede des Akkusativ's und Dativ's

oder des mich und mir, sie und ihnen, u.s.w. ffir solche, die

keine gelehrte Sprachkenntnifi besitzen".

1833 gibt ungef5hr genau so vieleKritiker, die meinen, Mbritz

war am Philanthropin als Lehrer t5tig, als solche, die glauben,

er war ein Beobachter und wollte nur aus der Atmosph5re lernen.

Zu den Ersteren z5hlen Max von Bruck, "Nachwort", Anton Reise;
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(Leipzig, 1959), S. 442; Klaus Gysi, S. 394; Werner Kbhl-

schmidt, Vom Barock bis zur Klassik, Band II, Geschichte der

deutschen Literatur von den Anfa_gen bis zur Gagenwart (Stutt-

gart, 1965), S. 578. Zu den letzteren z5hlen Hans Kenning,

"Karl Philipp Moritz. Ein Beitrag zur Geschichte des Goethe—

schen Zeitalters", Bericht des Livl5ndischen Landesgymnasiums

(Riga, 1908), S. 13; Hugo Eybisch, S. 75, und Hans-Ulrich

Schnuchel, S. 86.

19Hugo Eybisch, S. 186 - 187.

KAPITEL VI

RELIGION

1Trotz dessen war der Vater so wankelmutig, daB er dem Quietis-

mus nur ungef5hr vierzehn Jahre seines Lebens anhing, von 1756

his ungef5hr 1770. Er starb 1788. Sein Sohn erw5hnt in

seinem psychologischen "Magazin zur Erfahrungsseelenkunde"

seines Vaters seelische K5mpfe. Vater Moritz reichte selbst

Beitr5ge zum Magazin ein. Nach 1770 wandte der Vater sich

einer gefuhlsseligen Aufk15rung zu, im Stile Johann B. Basedows.

2"Es ist bis jetzt noch nicht entschieden worden, ob bei

Moritz der Pietismus oder die durch diesen auf den Fall noch

bef6rderte wertherhafte passive Lebenshaltung das Erste ist

. . . Richtiger nimmt man wohl an, daB zuerst Moritzens Anlage

zur Passivit5t vorhanden ist . . ." Eckart Moritz, S. 14.

Das gleiche Themaangehendsagt Hans Joachim Schrimpf: "Er

weiB um seine gef5hrdete, ubersensible Veranlagung. Aber er

legt Wert darauf, zu zeigen, daB sich diese erst entfaltete

unter dem Zwang einer religi6sen Brziehung und unter dem Druck

bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen". Hans Joachim

Schrimpf, "Karl Philipp Moritz' Anton Reiser", S. 107.

3Launen und Phantasian, S. 360. Hier hebt Moritz Wieland

lobend hervor, wéil er von ReligionshaB und VOrurteilen frei

war. Aus seinen Reisen eines Deutschen in England im Jahr

1782 wissen wir von Moritz' Toleranz gegen die Juden, denn er

wurde einmal w5hrend einer Reise unangenehm beruhrt, als sich

ein bigotter Reisegef5hrte wegen der Mitfahrt eines Juden in

der Kntsche ereiferte. Moritz glaubte, daB dieses Vorurteil

in England st5rker w5re als in seinem Deutschland.

4Im Anton Reiser finden sich keine Stellen auBer dieser, wo

die einfachen Leute auf dem Lande wegen ihrer Naturn5he und
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-5hnlichkeitgepriesen werden, wie es zur Sturm-und-Drang-

Bewegung geh6rte. DaB Moritz jedoch Sympathien in dieser

Richtung hegte, wird aus seinen anderen Werken ersichtlich.

In den HartknOpfiaden, in den Launen und Phantasian, in den

Fragmenten aus dem Tagebuche eines Geistersehers lobt er der

Landleute Einfachheit und ihr enges Zusammenarbeiten mit der

Natur durch NutznieBung der Jahreszeiten, des Wetters undder

Erde. Zur gleichen Zeit f511t sein Sehnen nach so einer Art

Leben f6r sich in die Kategorie des Enge-und-Weite-Konflikts,

sodaB ihre T5tigkeit ihn zu Zeiten abstieB.
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