




Der Dichter
' Yon Platen-Hallermiinde.

Ein Beitrag
zur Beurteilung und W iirdigung seiner Dichtungen.

Von

Dr. Oswald May,
Kiinigi Gymnasial-OlDerlehrer.

Am 24. Oktober 1896 bot die Erinnerung an den 
100. Geburtstag eines deutschen Denkers und Dichters dea 
erwunscliten Anlass, das Audenken an jenen voi-treffliclien Mann 
zu,feiern, dessen Narae kaurn noch im Miinde des Yolkes 
fortlebt, dessen Dicbtangen aber in dei' Hocliflut modernei' 
Tageslitteratur immer raehr versclivvinden und entweder gar 
keine oder docli geringere Beachtiing finden, ais sie nnstreitig 
yerdienen. Man liat desbalb gewissermafsen eine Dankespfliclit 
gegen den G rafen  A u g u st von P la ten -IIa lle rm u n d e* ) 
erfiillt, indem man in Zeitungen und Zeitscliriften iiber Leben 
und Weben, iiber Werke und Yerdienste des oft yerkannten 
und yernachlassigten Dicliters weitere Leserkreise zu beleliren 
suclite. Unter anderem gedachte man seiner in sinniger und 
liebevoller Weise in Miinchen, wo dem von Platen im Jalire 
1882 be'wolmten Hause eine Marmortafel mit einer auf seinen 
Miinchefter Aufenthalt bezugnehmenden Inschrift eingefiigt

*)' .Tetzt fiilirt die graf liche Familie von Platen die Bezeichnung 
„Hallermund“.



wurde. tiber den Lebensgang unseres Diclitei-s werden die 
uachfolgenden Beinerknngen um so mehr genugen, ais ausser 
der Yon Platen in von Scliadens „Gelelirtem Munchen" ver- 
olfentlichten Selbstbiograpliie die bedeutenderen Werke iiber 
deutsclie Litteraturgeschiclite, vor allem K. Goedekes bio- 
grapliische Skizze, den notigen Aufscliluss liieriiber geben.

Platen war am 24. Oktober 1796 in Ansbach geboren, 
wo sein Yater die Stellung eines prenssischen Oberforstmeisters 
bekleidete. Seine Familie war von der Insel Riigen nach 
Braunscliweig-Luneburg iibergesiedelt und Mer allmahlicli zu 
Bedeutung und Einfluss gelangt. Im Jahre 1806 trat Platen 
nach gediegener Erziehuiig und Yorbilduug ira Elternliaiise 
in die Kadettenscliule zu Munclien ein, vier Jahre spater ins 
Konigliche Pageninstitut und wurde im Jahre 1814 im 
bayrischen Leibregiment „Konig Max“ zum Offizier befordert, 
ais welcher er im Jahre 1815 am Feldzuge gegen Frank- 
reich teilnahm. Hier blieb er bis zum Ende des Jahres 1815 
und widmete sich gleichzeitig der Muse der Dichtkunst, im 
Widerspruch mit den bekaniiten Worten: inter arma silent 
musae. Im Jahre 1816 reiste er, von reger Wauderlust er- 
fasst, in die Schweiz und erwirkte sich durch seine in engerera 
Kreise beifallig aufgenommenen dichterischeu Yersuche einen 
langeren Urlaub, wahrend dessen er sein Gehalt weiter be- 
zog und sich ungestort dem Studium der Philosophie, der 
Altertumskunde, der alten und neuen Sprachen sowie der 
schónen Kunste widmen konnte. Anfangs studierte er in 
Wiirzburg, spater (1820—1826) in Erlangen, wo er sich mit 
dem Pliilosophen Schelling innig befreundete, dessen bestim- 
mendem Einfluss und wohlmeinendem Rate er die philo- 
sophische Durchbildung und Yertiefung seiner reifsten Dich- 
tungen zu verdanken hatte. Ebenso bedeutungsvoll war ftir 
seine dichterische Entwickelung und Thatigkeit die Bekannt- 
schaft mit Goethe in Jena, mit Jean Paul in Baireuth, mit 
Uhland und Schwab in Stuttgart — G. Schwab ist bekannt ais 
Yerfasser „der Sagen des klassischen Altertums“ und des 
Liedes „Bemooster Bursche zieli’ ich aus“ —, die mit be- 
lobigender Anerkennung seinor dichterischen Leistungen nicht



kai'g’ten und niclit wenig zur Hebnng des iii Platens GedicMen 
zu Tage tretenden Selbstbewusstseiiis beitrugen. Trotzdem 
fand er in Deutsclilaiid die erlioffte Teilnahme nicht nnd 
wandte sieli deslialb, 'enttansclit nnd wieder von naachtiger 
Reiselust ergriffen, dem wonnigen Siiden zn (1826), um sich 
in Italien ein uenes Heim zu grilnden nnd in den von Natur 
und Kunst reicli ausgestatteten Stadten Florenz, Rom, Neapel 
sieli als.„wandernder Rliapsode“ mit innigem Beliagen in den 
Geist der Antike zu yersenken. Hier lebte er gaiiz seiner 
poetiselien Neigung, wenn aueli — trOtz des vom Konig von 
Bayern ilim gewalirten Jaliresgehalts — niclit frei von 
manclierlei Sorgen, śo docli von tren ergebenen Freunden mit 
Rat und That kraftig unterstiitzt. Nacli yorubergeliendem 
Aufenthalt in Deutseliland, woliin ilm im Jalire 1832 der 
Tod seines Yaters zuruckrief, nach lierzlichem Vei’kelir mit 
seinein Freunde Grafen Friedricli von Fugger in Augsburg 
begab er sieli im Jalire 1834 wieder naeli Italien und siedelte 
im Jalire 1835 wegen der in Neapel wiitenden Cholera von 
dort nacli Sizilien iiber. Indes: incidit in Scyllam, qui vult 
vitare Oharybdira; denn von einem lieftigen Fieber befallen, 
wurde er hier in der Bliite des Mannesalters am 5. De- 
zember 1835 eine Beute des Todes und fand sein Grab 
zu Syrakus im Garten der Yilla des Ritters Don Mario 
Landolina, der sieh ais edler Freund und trener Pfleger in 
den letzten Lebenstagen des Dichters gezeigt liat. Das ihm 
von Landolina errichtete Marmordenkmal hatte dureli die 
Unbilden der Witterung erheblieh gelitten und ist im Jahre 
1869 durch einen neuen Denkstein ersetzt wordeii, den die 
dankbaren Yerehrer des Dichters gestiftet haben.

Naeh diesem Blick auf den ausseren Lebensgang Platens 
wenden wir uns zur Erorternng und Beurteilung seiner Dich- 
tungen, unter Ausschluss der in ungebundener Rede verfassten 
Werke, um so die Grundlage fiir eine am Ausgang der 
Arbeit zu gebende Charakteristik des Dichters zu gewinnen 
und den Beweis fiir die Yielseitigkeit seines Talents sowie 
fur die ideale Geistesrichtung zu erbringen, der er sein Leben 
hindurch treu geblieben ist.



Platens friiłizeitig hervortretende Neigung, so lange za 
formen nnd zii feilen, bis es ihm gelang, seine Gedichte in 
regelrecht gebaute Yerse und in yollendete Spracliform za 
giessen, erklart seine Yorliebe fiir Friedrich R iick e rts  Reich- 
tum an freilicli zuraeist urwiichsigen Worten nnd an dem 
bunten Wechsel der Rhytlimen; seine eingeliende und liebe- 
Yolle Beschaftigiing mit den Geisteswerken des klassischen 
Altertums hinwiederum lassen es begreiflich erscheinen, dass 
er voll Yerehrung und Bewunderung zu G oethe emporblickte 
und die vom Geiste griechischer Schonheit yerklarten 
Schopfungen unseres Dichterfiirsten ais Muster wahrer Poesie 
betrachtete. Indes bei aller Wiirdigung beider ihm stets vor- 
schwebenden Yorbilder und bei offenbarer Anlehnung an ihre 
Dichtungen liess er sich niemals zu engherziger, seine Bahn 
beschrankender Nachahmung der von ihm erkorenen Fiihrer 
fortreissen; ja, in seinen Erstlingswerken bewegte er sich 
noch mit einein ge\¥issen Behagen auf dem Boden der 
Romantik, die, im Anfang dieses Jahrhunderts begriindet, 
bald zu iippiger Bliite gedieh, wusste aber einerseits der 
phantastisclien Willkur und Yerstiegenheit jener Dichterschule 
im ganzen mit Geschick auszuweichen, sowie andrei'seits ihre 
fiir die Entwickelung und Weiterbildung deutscher Sprache 
und Litteratur verdienstvollen Arbeiten zur Befruchtung 
seiner eigenen Thatigkeit gliicklich zu verwerten. So ist 
denn ein Einblick in das dichterische Schaffen Platens ebenso 
reizyoll ais lohnend; er erweist die Thatsache, dass sein 
Sinnen und Trachten sich von yornherein auf logisch-strenge 
Darstellung der Gedanken, auf Klarheit und Wohllaut der 
Rede richtet, und bekundet endlich, dass diese Yorgange, zu 
denen er sich in unyerzagtem Ringen and in mannhafter 
Selbstzucht emporgearbeitet hat, bereits in den ersten Ausse- 
rungen seiner Muse zu finden sind.

Nachstdem iibeiTaschen uns die Gewandtheit und Sicher- 
heit des schaffensfreudigen Mannes, die in wenig Tagen oft 
prachtige Erzeugnisse seines Dichtertalents entstehen liessen. 
So sclmf er in fiinf Tagen seine erste gróssere Dichtung „Der 
glaserne Pantoffel" (1823), ais eine Yerąuickung der beiden



Marchen vom Aschenbrodel iind Dornroschen, in der er noch 
die Bahn der Romantiker wandelt. Der Stoff ist in die Form 
des funffussigen Jaiiibus gegossen, mit Ausnalime der Reden 
des Hofnarren Pernullo, der seiuer ilbermutigen, zu derben 
Spassen undWitzen neigenden Laune gar oftdie Ziigelschiessen 
lasst. Sclion liier yerrat nnd regt sich die kritische Natur 
des jungen Dichters, der gegen die seicliten Erzengnisse auf 
dem Gebiete der dentschen Litteratur raancli kraftigen, wolil- 
gezielteu Hieb aiisteilt. Vor allem richtet er die scharfen 
Pfeile bitteren Spottes gegen Otto voa Sclionaich, dessen 
Heldengedicht „Hermann oder das befreite Deutschland" im 
Jahre 1752 von Gottsclied in Leipzig, dem selbstbewussten 
Diktator des litterarisclien Geschmacks in der Mitte des 
Yorigen Jahi-hunderts, gekront wnrde. Im allgemeinen 
schwingt Platen im „Glasernen Pantoffel“ die Waffen des 
Holins und Witzes gegen' das liastende, vielfacli yerkelirte 
Streben nach B ildung , insofern dies Sclilagwort im Anfange 
dieses Jahrliunderts fast in aller Mnnde lebte und sieli der 
Aufklarung des 18. Jahrliunderts vielfacli feindlicli entgegen- 
stellte. (W. Wackernagel Gescliiclite der deutsclien Litteratur, 
2. Ausg. von E. Martin, Basel 1894. Bd. 2, S. 539.) Audi 
lasst die Komodie an yerscliiedenen Stellen den Einfluss der 
Philosopliie Scliellings erkennen, dem sie aucli gewidraet ist.

Im Jahre 1824 schrieb Platen in der Zeit vom 13. Juni 
bis 3. Juli das fiinfaktige Lustspiel „Der Schatz des Rhampsinit“ 
in jambischen Yersen und beniitzte die von Herodot (Herod. II 
121.) iiberlieferte Erzahlung folgenden Inhalts: „Der agyptische 
Kónig Rhampsinit Hess durcli seinen Baumeister Psammis 
ein Scliatzhaus errichten, in dem er seine Kleinodien sicher 
ver\vahrt glaubte. Aber Psammis hatte in der Mauer eine 
OfFnnng gelassen, die nur durch einen lose eingefiigten Stein 
geschlossen war und deslialb einem Diebe ungehinderten Zu- 
gang ermoglichte. Kurz vor seinein Tode verriet nun Psammis 
das Geheimnis seinen beiden Solmen, die trotz aller vom 
Schatzmeister des Konigs ersonnenen Sicherheitsmafsregeln 
von jener Mauerliicke den ausgiebigsten Gebrauch machten, 
bis schliesslich einen von den Briidern das furclitbare Ver-



hangnis ereilte; denn er geriet in ein im Schatzhaiise auf- 
gestelltes Fangeisen, aus dem er sich nicht zu befreien ver- 
mochte. Da bat er seinen Bruder, ilim das Haupt vom 
Rumpfe zu trennen, damit sein Leiclinam unerkannt und 
seine Familie vor Scliimpf und Scliande bewahrt bleibe. Der  ̂
Leichnam wurde hierauf oifentlicli ausgestellt und bewacht, 
aber von dem iiberlebenden Bruder Siuf den trunken ge- 
macliten Waclitern entwendet und der scliwer gepriiften Mutter 
zvłr Bestattung iibergeben. Zuletzt meldete sich Siuf beim 
Konig selbst ais der bislier yergeblich gesuchte Dieb, er- 
liielt aber anstatt einer empfindliclien Strafe fiir seine List 
und Gewandtlieit die Hand der Konigstoclitei-, die — nacli 
Platens Darstellung — von Siuf scLon lange geliebt und 
gleichzeitig von dem nubischen Prinzen Bliomberis ais Ge- 
raalilin ersehnt wurde." Wenn aucli dieses dramatische Gediclit 
nocli im Boden der Romantik wurzelt, so zeiclinet es sich doch 
schon mehr ais das erste Sttick dnrch trelFende Charakteristik 
der handelnden Personen aus und betont aufs eindringlichste 
das Yerhaltnis des Diclitei’s zu dem einschlagigen Stoflfe sowie 
die freie und reiche Erfindung desselben gegeniiber „gedanken- 
loser Nuchternheit“, besonders im Prolog mit den Worten*):

„Wer sagte ganz von seiner Zeit sich los?
Es lebt und webt in ihr der Dichter bloss,
Da sie allein ibm jene Bilder schenkt,
Wodurch die Welt er zu vergniigen denkt.
Drum hat er liier geflissentlich verstreut 
Den Witz von gestem  und den Scherz von heut:
Sie lehren euch, dass alles nur ein Spiel,
Und dienen ihm, denn sein Bedarf ist viel,
Und viel erscheine hier auf sein Geheiss,
WoYon der alte Herodot nichts weiss.
Ein Dichter ladt an keinen kargen Tisch,
Er fiihlt sich reich und lebt verschwenderisch,
Weil er sich eher jeden Fehl verzeiht,
Nur nicht gedankenlose Niichternheit.“

Mit sittlicher Entriistung iiber einseitige Zeitrichtungen und 
beschrankte Personen verc[uickt er feine Ironie und jenen

’") Die Belegstellen werden nach der neuesten, im Cottaschen Yerlage 
in Stuttgart erschienenen Ausgabe von Platens silintlichen Werken angefiihrt.
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beissenden Witz, den z. B. der Konig an dem gutmiitigen, 
beinahe tólpelliaften Prinzen .Bliomberis ausiibt. Hier ver- 
spottet Platen die weltentfremdete, ziinftlerische Gelehrsam- 
keit und Afterweisheit, mit der schon Goethe im Faust streng 
ins Gericht gegangen war, wenn er dem Prinzen die Worte 
in den Mund legt:

„Die Lander liab’ ich nur von Zeit zu Zeit
Des Blicks gewiirdiget, da selten ich
Yon ineinem Tagebuch mich abgemiissigt“ —

und:
„Ich habe genialische Notizen 
Yon Zeit zu Zeit mir angefertiget,
Um einst in Nubien sie herauszugeben.“

(II. Akt.j

Ebenso unerbittlicli eifert er gegen Hegel, den Yertreter der 
dialektischen Pliilosophie, dessen erster, viel umstrittener 
Grundsatz: „Das Yerniinftige ist wirklicli, und das Wirkliclie 
ist vernunftig“ an melireren Stellen yerspottet wird. Ais 
Belege liierfur seien folgende Worte des Prinzen angefiilirt: 

„Ich schatze die Yernunft 
Und liebe die verschiednen I d e a l e —

ferner:
„Nur die Yernunft ist wirklich, Rhampsinit!“

Hierlier geliort aucli die Bemerkung des Rhampsinit;
......................................... ... . iiberdies
Bin ich ein schlechter Philosoph“ —

und die Entgegnung des Prinzen:
„Ja wohl,

Dem selbSt die logischen, gewohnlichen 
Begriffe der Kausalverbindung fehlen!“ —

(III. Akt.)

sowie die an den Prinzen gericliteten Worte des Rhampsinit: 
„Zwar meine Tochter sagt voii dir sich los,
Doch zur Erscheinungswelt gehort sie bloss,
Und dir verbleibt der hohere Gewinst 
Des Wirklichen, id est, dein Hirngespinst.“

(V. Akt.J

Wenn der Prinz im IV. Akt den Diener Kaspar, der sich in 
bildlicher Darstellung gefallt und ausruft: „Meine Grossmutter 
pflegte zu sagen: „Wer in die eine Pland wiinscht und in die



andere pfeift, der liat in einer so viel ais in der andern“ — 
mit den Worten abfertigt: „Wie klebt der Póbelhafte be- 
standig an den gemeinsten Bildern! Konntest du nicht viel 
besser sagen: „Sich etwas wiinschen, ist eine unnutzliche Be- 
schaftigung?“, so zieht er gegen jenes fade iind abgeschmackte 
Wesen in Wort und Schrift zu Felde, das in minderwertigen 
Erzeugnissen deutscher Litteratur oft im Ubermafs hervor- 
trat und der Yerflachung der Poesie Thiir und Thor offnete. 
Eine Yerspottung dieser phrasenhaften, ins Lacherliche um- 
schlagenden Sprache liegt offenbar auch den Worten des 
Prinzen zu Grunde:

„Es ist dein Ruf in unser Land gekommen,
Wie ein Komet mit Gliick und Weh beladen;
Da ist mein Herz an seinem Strahl entglommen,
Ais war’s, anstatt ein Herz, ein Schwefelfaden;
Beschiidigt war ich, ais ich’s ivahrgenommen“ —

und den Yersen:
„Doch scheint, hohnsprechend meinem tiefen Iniiern,
Der Himmel ehern und die Erde z in n e r n .“

(II. Akt.)

Von ergótzlicher Wirkung ist der Anacbronismus im Munde 
des Rhampsinit, der den Prinzen des Diebstalils in der Schatz- 
karamer beschuldigt:

...................................................Du hast aus Nubien
Yielleicht besondre D ie t r ic h e  gebracht.“

(ra . Akt.)

Der Prinz, aus dem Gefangnis befreit, giebt seiner Freude 
hieriiber folgenden Ausdruck:

„So fahret wohl, ihr dumpfen Kerkermauern,
Die eines Prinzen Residenz gewesen!
Nie werd’ ich mehr, den S e n e c a  zu lesen,
Yerdriesslich mich in eure Winkel kauern.“

Und Rhampsinit spricht zu Bliomberis, dem nubischen Prinzen:
„Die B a r o m e te r  zeigen auf bestiindig.“

(IV. Akt.)

Nicht minder launig ist das geistreich-witzige Wortspiel in 
folgendem Gesprache zwischen Rhampsinit und Bliomberis: 

BI.: „Du hast versprochen, Konig Rhampsinit —“
Rh.: „Ich hiitte mich versprochen?“



B I.: .........................................................Nein, ich lioiłe,
Dass cłu dicli niclit versprochen hast. Du hast 
Mir zugesagt —‘‘

Rh.: ............................" . . .  O, das ist gegenseitig:
Auch dti gefallst mir sehr und sagst mir zu.“

BI.: „Dann darf ich hoffen, dass Dioras Hand —“
Rh.: „Sich eines F in g e r h u ts  bedient, sohald 

Sie naht? O ja!“
BI.: „ ....................................Sich eines Rings bedient,

Sobald —“
Rh.: „ ................ Sobald sie Briefe siegeln will?“

(V. Akt.i

Audi Mer bricM der Unmut des DicMers hervor, da er seine 
edle Absicht, die deutsclien Landsleute durcli die Geschenke 
seiner Muse zu biMen und zu lautern, yereitelt sieM; denn im 
III. Akt lasst er den Prinzen, der auf Rliampsinits BefeM 
ins Gefangnis abgefuM't wird, ausrufen;

„Ja, grosse Manner werden stets verfolgt 
Und kommen immer in Yerlegenheiten!
Auch d ie  Erfahrung hah’ ich nuii gemacht,
Dass ein Prophet in seinem Yaterland 
Fiir nichts geachtet wird; doch leider auch 
Piir nichts, wenn ausser seinem Yaterland!“

Wie aber Platen in fast allen Dichtungen auf vollig klaren, 
der scliónen Form entsprechenden Inlialt, auf tiefere Erfassung 
des menscMiclien Lebens und Daseins-Zweckes bedacM ist, 
so dass er „vor allem holiere Kunst- und Lebensansicłiten 
aussprechen will“ (vergl. H. Kurz GescMchte der deutschen 
Litteratur, 3. Bd., Leipzig 1859, S. 236^), so bekundet er 
auch im „Schatz des Rhampsinit“ seinen ernsten, gedanken- 
reichen Sinn in einer Fiille vortrefflicher Lebensregeln und 
Erfahrungssatze, die hier zum Teil wiedergegeben werden: 

„Ersparte Wahl ist auch ersparte Miihe.“ —

„Jede Zeit ist eine Zeit der Miihe.“ —

„Es brauche jeder jede Kraft, die ihm 
Natur Yerliehn und die die Zeit erlaubt!“ —

„Wo viel zu wagen ist, ist viel zu wagen.“ —

„Der Rulim ist auch nur eine Liebe, doch 
Die Liebe grosser Herzen; denn sie geht 
Nicht mehr vom einzelnen zum einzelnen.“ —
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„o UBgliickserger, dessen Schaufel einst
Zum erstenmale nach Metali geschurft!“

Ferner scliuf iinser Dicliter im Jahi’e 1824 die ergotz- 
liclie eiuaktige Komodie „Berengai’“, die insofern einen nicht 
unbedeutenden formellen Foi’tschritt aufweist, ais sich die 
hóher steheuden Personen dnrchweg der gebundeuen, in 
jambischen Yersen hinfliessenden Rede, die- niederen hiugegen 
der Umgangssprache bedienen. Aiisserdera ist der Dialog 
fliessend imd wohlgerundet, Rede und Gegenrede erfolgen 
Vers um Vers, Schlag auf Schlag, wie in Goethes „Tasso“, 
und die schej-zhafte, gut erfundene Handlung schreitet bei 
loblicher Einfachheit der Scenen riistig yorwarts, so dass 
das kleine Lustspiel immerhin noch der Beachtung wert ist. 
Der Inhalt ist folgender: „Die Tochter eines yerarmten Ritters 
liebt einen anscheinend armen Knappen ihres Yaters, soli 
aber ihre Hand dem Sohne eines Wucherers reiehen, der sich 
durch kiihne Abenteuer ihrer Liebe wiirdig zeigen will. Die 
Jungfrau Namens Fkirdelis eilt nun ais Ritter verkleidet dem 
verhassten Freier nach und ertappt ilm bei einer mehr ais 
zweifelhaften Heldenthat; er schlagt namlicli auf Schild und 
Heim wacker los, die er an einem Baume befestigt hat, um 
sich dami vor der Jungfrau seines Heldenmutes zu riihmen, 
ais habe er im offenen Kampfe gestanden und vom Gegner 
wuchtige Schlage erhalten. Yon F lo rd e lis  in die Flucht 
geschlagen und an den Pranger gestellt, raumt er schliesslich 
dem Knappen G uido das Feld, der sich jetzt ais Sohn eines 
reiehen Herzogs zu erkennen giebt und nunmehr von dem 
Ritter ais Eidam freudig begriisst wird.“

Hierauf folgte im Jahre 1825 das gleichfalls eiuaktige 
Lustspiel „Der Turm mit sieben Pforten“, ein in fiinffassige 
Jamben gekleidetes Stiick folgenden Inhalts: „Der neapoli- 
tanische Ritter Isidor wird mit seineni Knappen Gii^olamo 
an die Kiiste von Tunis verschlagen, wo ihjn Mut und Tapfer- 
keit die Freundschaft des Dei gewinnen. Hier erhalt er 
Kunde von der Anwesenheit eines Madchens, die der Dei 
im Turme mit den sieben Pforten ais Gefangene streng be- 
wachen lasst. Sie teilt nun dem Ritter auf einem Blatte,
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das sie ilim aus dem Gefangnis hinabwirft, eines Tages mit, 
dass sie aus Neape] stamme und von Korsaren geraubt worden 
sei, urn d.ie Gattin des Dei zu werden. Isidor entfiihrt hierauf 
die Gefangene mit List, Gewandtheit und Geistesgegenwart 
und weiss den Dei so gescliickt zu tausclien, dass dieser in 
der ihm geraubten Braut ein fremdes Madchen zu selien 
meint und obendrein ihr sowie dem Ritter Ireundliches 
Geleit bis zum Scliiffe giebt, beiden gliickliclie Heirakelir 
wunscliend.“ Ais besonders gelungen ist hier die Erfindung 
des Trugnetzes zu bezeichnen, in das sich der Dei allmahlich 
verstrickt; auch die Sprache ist dem Gange der Handlung 
Yollig angemessen und entbehrt nicht jenes Anflugs vou 
Humor und Schalkhaftigkeit, der zum Wesen echter Komik 
gehort.

Im Jalu-e 1825 schuf er auch das fiinfaktige Scliauspiel 
„Treue um Treue“, in dem Jamben mit Trochaen sowie andrer- 
seits Yerse mit prosaischer Darstellung abwechseln. Das 
Stiick, das zuerst in Erlangen aufgefiihrt wurde, dramatisiert 
die franzosische Sage von Aucassin und Nicolette und nimmt 
folgenden Yerlauf; „Aucassin liebt die irn Hause Philiberts 
erzogene Jungfrau Nicolette gegen den Willen seines Yaters, 
des Grafen Garin von Beaucaire. Deshalb bewirkt Garin die 
Entfernung Nicolettes von Philibert, seinem Yasallen, und 
halt seinen Solm in einem festen Turine gefangen. Nicolette, 
der es noch gelingt, sich an das Yerliess ihres Brautigams 
heranzuschleichen und ihn ihror unwandelbaren Liebe und 
Treue zu versichern, wird von sarazenischen Korsaren ge
raubt. Da fuhrt Florestan, der vor kurzem iiberwundene 
Gegner Garins und nunmelirige Freund Aucassins, eine 
Wendung zum Bessern herbei, indem er die Befreiung 
Aucassins aus dem Gefangnis bewirkt und Nicoletten aus 
Karthago glticklich in die Heimat zuriickbringt. Yerschleiert 
und unerkannt weilt die Jungfrau zuerst im Hause ihres 
Pflegevaters, bis Aucassin bei einem Gartenfeste seine Braut 
erkennt und bald darauf ais Gattin heimfiihrt." —

EinYorzug auch dieses Schauspiels besteht wieder daińn, 
dass die Handhing ohne storendes Beiwerk schnell dem Hohe-
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pnnkt zueilt; ausserdem ist die Zeichnung und Schilderung 
der Charaktere durchaus klar und psycliologiscli begriindet, 
und die Spraclie tragt bereits den Stempel der Anmut und Ge- 
sclimeidigkeit an sich, die Platens eigentiimliche und ebenso 
oft bewunderte ais geriigte Stellung im deutschen Dichter- 
hain geschaffen hat. Wahrhaft prachtigen, Ohr und Herz 
erfreuenden Wohllaut atmet der trochaische Rhythmus und 
erscheint ais der geeignetste Ausdruck jener ernsten, feier- 
lichen Stimraung, in welcher Philibert seinem Herrn den 
Sieg Aucassins iiber den erwahnten Grafen Florestan von 
Yalence meldet:
Garin: „Bringt ihr Hoffnung mir und Leben oder ganzlichen Ruin?“ 

Philib.: „Ais den gliicklichsten der Yater lasst euch preisen, Graf Garin!“ 
Garin: „Fuhrt mein Sohn die Klingę tapfer? Hat er seine Schmach bereut ?“ 

Philib.: „Eure Mauern sind gerettet, eure Feinde sind zerstreut!“
Garin: „Wie begreif’ ich diesen Wechsel, da man schon die Stadt erstieg?“ 

Philib.: „Wenn Begeisterung sich waffnet, so gewinnfc sie jeden Sieg!‘'

Ebenso natiirlich, wahr und ergreifend ist das Zwie- 
gesprach zwischen Aucassin und Florestan, ais sich beide 
vor der Uberfiihrung Aucassins ins Gefangnis treue Freund- 
schaft geloben:
Auc.: „Kommt, o Freund, bekennt vor diesen, wer Euch heut gefangen nahni!“ 

Flor.: „Thoricht war’ es, wollt’ ich leugnen, dass von Euch besiegt ich sei.“ 
Auc.: „Gut, so seid Ihr m ein  Gefangner, und ais meiner seid Ihr frei!“

Flor.: „. . . Ist es Wahrheit oder Spott?“
Auc.: „Wahrheit, Florestan, ich schwor’ es, Wahrheit nur zu sehr, bei G o tt! 

Siehe, wenn ich diesen Morgen deinen Degen dir geraubt,
O, so nimm dafiir den meinen, noch vom Zweig des Siegs umlaubt! 
Nimm ihn, dessen ich mich schame, dem du heute kaum entrannst, 
Nimm ihn hin und fiihr’ ihn tapfer gegen wen du willst und kannst!“

tiberall erfreut uns der reine, schon klingende Reim, 
den wir selbst bei Goethe und Schiller haufig yermissen, und 
dem Platen im Prolog dieses Stiickes indirekt das Wort fedet: 

„Es ist der Ubelstand der Buhnenwelt,
Wo Pomp und Eitelkeit und Flitter langst 
Die Schauenden zu Gaifenden zerstreut 
Und noch im Werden fast yertilgt die Kunst;
Wo das Gedankenleerste, Platteste,
Ja, Hilssliches, ich sage nicht zu viel.
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Die abgespannten Nerven unterhalt;
Indes die Sprache langst in lockerem 
Sansculottismus jede Form yerschmaht,
Wenn der geschraubte Vers, der fa ls c h c  E e im  
Das Ohr beleidiget, statt es yergniigt,
Urid durcheinanderstammelnd peiniget.“

Zugleich entliiillen aber diese Ausserungen des Dichters An- 
sicht iiber die liohe Aufgabe und wahre Bedentung der Schau- 
biihne fiir die astlietisclie Bildiing des Yolkes. Die Sprache 
endlicli gewinnt durch niarkige, aus der Stimmung der han- 
delnden Personen lierauswachsende Sentenzen wesentlicli an 
Kraft nnd Gediegenheit. So sagt Aucassin:

„Ja, zu leicht nur iiberbieten lasst sich dnes Menschen Kraft;
Will uns Gottes Hand zerbreclien, sind wir nur ein scliwacher Schaft.“

Ferner spricht Aucassin:
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lind:

................................................... die HofEnung ist
Doch nur ein Zeitvertreib gemeiner Thoren“ —

..........................................Was mir das Jetzt
Yersagt, besitz ich niclit. O, glaube mir,
Yerwiesen sind wir auf die Gegenwart!“ —

Zuletzt seien nocli Idwins Worte erwalmt, die er an Aucassin 
richtet:

......................................... ... Ein edler Geist
Erstaunt so gern, erkennt so willig an;
Dram sind die Stiimper ihm so selir yerhasst,
Weil er sie nicht bewundern kann.“

(V. Akt.)

Ohne Zweifel sind diese Ausspriiclie gleichfalls ein Wieder- 
hall des TJnmuts, den Platen iiber die Zuriicksetzung seiner 
Dichtungen einpfand, und ebensosehr der Entriistung iiber 
wertlose litterarische Erzeugnisse, die das Kennzeiclien der 
Oberflaclilichkeit an sich tragen und kaum einen anderen 
Zweck yerfolgen, ais voriibergehend auf den Sinn der immer 
Neues verlangenden grossen Masse zu wirken.

Wenn nun Platen, wie schon aus der Wahl der in die 
deutsche Sage und ins Mittelalter liineinfiihrenden Stoffe 
sowie aus der dichterischen Behandlung derselben zur Ge- 
niige ersiclitlich ist, bisher dem Fahrwasser der Rornantik



gefolgt war, so nahm er jetzt gegen cllese besonders von 
K. Iramermann, dem Yerfasser „Muncliliausens“ nnd „Der 
Epigonen", gepflegte Litteraturgattung eine entschieden polemi- 
sierende Stellung ein und eroffnete gegen sie bezw. gegen 
ihre Yertreter mit dem Lustspiel „Der romantisclie Odipus“ 
(Sept. 1827 bis 16. Juli 1828) eine parodistische FeMe, die 
ihn niclit selten zu leidenscliaftliclier Erbitterung hinriss. 
Der Grund fiir die Entstehung des „Odipus“, dur(;h den 
Platens Name nicht minder bekannt wurde ais durch das 
persiflierende Drama „Die verhangnisvolle Gabel", liegt in 
der betriibenden Wahrnelimung des Dichters, dass seine 
poetischen Schopfiingen, die doch den Idealen der Kunst und 
des Lebens folgten und huldigten, in deutschen Landen oft 
nicht nur keine Anerkennung fanden, sondern sogar in den 
Staub gezogen und vernnglimpft wurden. Gerade Immermann, 
der poetische Parteiganger Platens anf dera Gebiete der 
Romantik, hatte es sich nicht versagen kónnen, unseren 
Dichter mit dem bekannten Ej^igramm herauszufordern.:

„Von den Frucłiten, die sie aus dem Gartenhain von Schiras stehlen, 
Essen sie zu viel, die Armen, und Yomiereu dann Gaselen,“

das H . Heine ohne allen Grund in seine Reiśebilder aufge- 
nommen hat. Dass Platen gerade in Immermann die Yerkehrt- 
lieit und Plattheit der Litteratur seiner Zeit, die Yerflachung 
und Yerschrobenheit der Dai’stellung mit unnachsichtiger 
Satire geisselt, wird durch den zwischen beiden Dichtern 
bestehenden Gegensatz leicht erklarlich: Platen hatte sich der 
romantischen Lyrik wegen der in ihr zu Tage tretenden Fiille 
und Mannigfaltigkeit der Formen angeschlossen, Immermann 
lebte sich mit der ganzen Macht seiner traumerischen Per- 
sonliclikeit in die poetisch-reiche Welt Shakespeares, der 
Spanier und Ludwig Tiecks hinein, jener anfangs aufgehend 
in geflissentlicher Bevorzugung der Form und des Rhythmus, 
dieser, Immermann, ohne Riicksicht auf die Regeln der Sprache 
und Metrik in ein buntes Gewirr von Stolfen sich yerlierend. 
(Yergl. auch Goedeke.) Die nahere Yeranlassung indes, 
seine poetische Gestaltungskraft in Anlehnung an den genialen 
griecluschen Komodiendicliter Aristophanes, den beriihmten
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Zeitgenossen des Sokrates, uach der satirisclien Seite hin zu 
yersuchen, bot ihm Immermanns Bearbeitung des Trauer- 
spiels „Gardenio und Celinde“ von dem sclilesischen Dichter 
Andreas Gryphius (f  1664). So lasst er den unter dem 
Naraen „Nimmermann" auftretenden Gegner ais den Yerfasser 
eines Dramas „Ódipus“ den Wettkampf mit dem gefeierten 
griechischen Tragiker Sophokles, dem Dichter eines „Oidipus 
Tyrannos“ und eines „Oidipus auf Kolonos“, aufnehmen, hier- 
bei aber alle Begebenheiten aus dem Leben des Dulders 
Ódipus von der Geburt bis zur Selbstblendung auf der Biihne 
darstellen, wahrend der griechische Dichter die erwahnten 
Geschehnisse in feiner, mafsvoller, den Gesetzen der Schon- 
heit entsprechender Weise bloss andeutet. Natiirlich muss 
der nach dem Yorbilde des griechischen Dramas auftretende 
Chor einen Asop und Homer mit Entriistung zuruckweisen, 
da die Romantiker nicht wie Platen im klassischen Altertum, 
sondern in der Ritter- und Marchenwelt des Mittelalters ihr 
Dichter-Ideal ver\virkliclit zu sehen giaubten. In verstandnis- 
Yoller Nachahniung des Aristophanes hat Platen ais schneidige 
Walfe gegen die Romantik die wunderlichsten Wortgebilde 
geschaffen, wie: schwulsteinpoklerisch, Yorzeitsfamilienmord- 
gemalde,Holzklotzpflock — dieses von Platen sogar ais Daktylus 
gebraucht! — Freischiitzkaskadenfeuerwerkmaschinerie. In 
Nimmei*manns Worten:

„Wer kuniinert um Yerstand sich nochi'
Mich lies, Fouąue studiere dann und samtliche
Franz-Horn-Zigeunerzeunedeutsch-Berlinereil* '

^V. Akt.)

yerspottet er indirekt — freilich das Kind mit dem Bade aus- 
giessend — das reizende romantische Marchen „XJndine“ yon 
Fouąue sowie andrerseits mit Fug und Recht des Romantikers 
Franz Horn siisslich-kraftlose Noyellen, des weiteren mit 
dem W ortungeheuer „Depeschemnordbrandehebruchstirolerei“ 
Immermanns Trauerspiel „Andreas Hofer“. Und das Wesen 
der Romantik horen wir den Chor in folgender, yon Sarkas- 
mus durchsetzter Rede erortern:
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„Dann aber weisst dii nicht,
Was ais Erfindung- riihmen uns Romantiker:
Historchen, Abenteuer, plattes Yolksgewasch 
Statt folgerechten Gegenstands Entwickelung."

(Y. Akt.j

Yerniclitende Kritik wird aucli geiibt an dem durch Riihr- 
seligkeit und Unnatur heriichtigten Dichter Ernst von Houwald, 
in dessen Tragodie „Der Leuchtturm“ dem Mechanismus des- 
selben die Rolle des allgewaltigen Fatiims zuerteilt wird; 
ebenso an dem Romanschreiber Ołauren, dessen Erzahlungen, 
unter anderen die hier genannte „Mimili“, das Mafs der Flach- 
heit und Sentinientalitat erschopfen und auf materiellen, 
sinnlichen Genuss in erster Linie berechnet sind. Aber die 
Yolle Schale gerechten Zornes ergiesst er iiber die Massen- 
fabrikanten Yon Tragodien in den Worten des Chorfiihrei-s, 
dereń anapastisclier Rliythmus wie einschmeichelnde Musik 
erklingt:
„In dem Lande des Teut singt mancher Gesell friihreife Tragodien ab schon, 
Wenn miissig der Stahl in dem Schacht noch ruht, der einst soli scheren

den Flaum ihm;
Doch nnser Poet, seit Jahren erwagt sein Geist die gefiihrliche Laufbahn: 
Was andern ein Spiel bloss dM ct, was leicht wie den Schaum von der

Flachę sie schSpfen;
Er findet es schwer, ihm liegt es so tief, ja tief wie die Perle des Tauchers! 
Noch stets misstraut er der eigenen Kraft. Sechs Lustra begehrten die

Griechen
Yon dem Jiingling, der zu dem Wettkampf sich, zu dem tragischen Kampfe

sich anbot:
Kaum hat sie erreicht der Poet.“ (I. Akt.)

Und die Wirkung derber, ziichtigender Komik wird 
noch erhóht durch einzelne der niederen Verkehr?sprache 
entlelmte Wendungen, wie: „Eher ais dein Herz entziindet 
sich ein Schober nasses Heu.“ Konig Lajus aussert sich 
iiber seinen mit dem Miittermal geborenen Sohn Odipus in 
ahnlich drastischer Weise. Scliliesslicli gehort hierher die 
witzig-spasshafte Deutung des Namens Odipus: „Da ich fand 
es in der Ode, hab ich’s Odipus genannt.“ Mit diesen Bliiten 
frisclien, zum Teil urwuchsigen Humors wechseln hinwiederum 
ernste, bedeutungSYolle Gedanken in ebenso schoner und an- 
sprechender Form. So sagt Odipus zu seiner Pflegemutter:
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„Um die Zeit, o liebe Mutt.er, ist es eiii besoijclres Gut,
Der yerlierfc sie nie, der immer, was gebeut die Stunde, thut.
Bloss die Langeweile nenn’ ich Zeitverlust, und diese kaum;
Denn sie lehrt, wie laiig das Leben, das uns diinkt eią kurzer Traum.“

Vor dem Tempel in Delphi, wo Ódipns von der Pytliia 
Auskunft iiber seine Abstammung erbittet, iLsst er sich in 
wiirdeYollen, von fromraem Sinne getragenen Worten also 
vei-nehmen;

„Heil’ge Statte, wo zu schwachem, sterblich eingeschriinktem Sinn 
Unerschaffne Wesen reden durch den Mund der Priesterin!
Dich begriiss’ ich, deiner Schatten, deiner Lorbeerbiische Nacht,
Deine Gipfel, deine Quellen, deines Teinpels alte Pracht.
Lehre mich mein eignes Wesen kennen, lehre mich yerstehn,
Wer ich bin, woher ich komme, und wohin ich werdc gehn!“

Im ilbrigen erinnern diese Worte des Odipus an den Eingangs- 
Monolog der Goetlieschen „Iphigenie“, dem sie auch an 
Regelmassigkeit des Yersbaus und an Wohllaut der Sprache 
kaum nachstehen. — Iphigenie spricht:

„Heraus in eure Schatten, rege Wipfel 
Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Hains,
Wie in der Gottin stilles Heiligtum,
Tret’ ich noch jetzt mit schauderndem Gefiihl.“

Und ein Muster treffender Glossierung ist die Erkląrnng des 
Wortes Liebe in den bekannten Yersen:

„Siisse Liebe denkt in Tonen,
Denn Gedanken stehn zu ferne,
Nur in Tonen mag sie gerne 
Alles, was sie will, verschonen.“

Diese Yerse bilden der Reihe nach den Schluss je einer der 
vier in Betracht kommenden Strophen, in denen der Begrilf 
„Liebe“ erórtert wird. Zu vergleiclien ist die „Glosse“, die 
in ahnlicher Weise die Tiecksclien Yerse behandelt: ■

„Und soli es denn gestorben sein,
So lebe wohl zu tausendmal!
Gehst du yorbei dem Eabenstein,
Gedenke meiner Lieb’ und Qual.“

Ferner seien erwahnt die „Glossen" iiber die Yerśe:
„Konnte dein Gebot mich zwingen,
Keine Bitte je zu wagen:
Dies nur kannst du nicht versagen,
Mein verliebtes Lied zu singen;“ —
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sowie au Goethe iiber die Yerse aus dem „Westostlichen 
Diwan“:

„Neiinen dich den grossen Dichter,
Wenn dich auf dem Markte zeigest,
Gerne hf)r’ ich, wenn du singest,
Und ich horche, wenn du schweigest.“

Aber ais Grimdton des „Odipus“ tritt doch irnmer und iiberal] 
die Absicht hervor, der Mittelraafsigkeit schreibender Stiiinper, 
dem Unwesen diinkelhafter Wasserdichter einen kriiftigen 
Streich zu versetzen, von dem auch Kotzebue durch die 
Worte des thebanischen Sehers Tiresias getrolfen wird:

„Es hat erziirnt Apollo sich von uns Thebanern abgekehrt,
Weil wir den Gotzen Kotzebue statt seiner hier im Land verehrt,“

und die Sphinx, dereń Ratsel noch kein b e g n a d e te r  
Dichter zu lósen verraochte, ruft zwar ais Siegerin, doch 
schwermutsYoll:

„Ihr Millionen oder Milliarden,
Die ihr genippt aus Hippokrenes Lachę,
Yersorgend jahrlich mit so viel Bastarden 
Die Findelhauser aller Almanache."

Insbesondere miisseu Fouque und der Tragódienfabrikant 
Raupach — hier Raupel genannt — Hohn und Spott iiber 
sich ergehen lassen; den Romantikern wird Papier, Federkiel 
und Stift verboteu, und der ganzen Zunft der Dichterlinge 
bereitet Apollo ein Eude mit S(;hx’ecken, indem er sie in 
Affen, Irampeltiere, Ziegen, Papageien, Stare — Houwaldchen 
aber in eine matte Fliege und Raupel in einen Wiedehopf 
verwandelt. Auch Berlin kommt mit der kritischen Sondę 
Platens in nahe Berithrung; denn der ais Exiliierter be- 
zeichnete Yerstand hat dieser Stadt den Riicken gekehrt, 
seitdem sie „dem Poeten, Kriminaljuristen und Rezensenten“ 
Nimmermann huldigt, der ohne Kenntnis eines Lessing, 
Winckelmann und Klopstock an den Yerstand die naive 
Frage richtet:

„Welch’ ein Kleeblatt nennst du da?“

Indes trotz dieses trostlosen Zustandes, in dem sich die 
deutsche Dichtung befindet, sieht der „Yerstand“ oder viel- 
mehr der so schuode vernachlassigte Dichter prophetischen
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Geistes bereits die Morgenroto einer besseren Zeit herauf- 
ziehen, in der er selbst wieder zu Elire und Ansehen koramen 
wird. Darum darf es uns niclit wundemehnien, dass er gegen- 
iiber der von ilim so arg befelideten Romantik den Geistes
werken des klassischen Altertums, dessen erfrischender Hauch 
auch iiber Platens Dichtung liinweht, zumal in den klassisch 
Yollendeten Schlussanapasten begeistertes Lob spendet. Sie 
entrollen ein farbenprachtiges Bild des deutschen Dichter- 
hains von den mai’kigen Schlachtgesangen der freilieiterfiillten 
Recken Armins, von dem hohen Liede unerschutterlicher 
Treue, die uns in Siegfried und Chriemhilde verkórpert er
scheint, bis zu Klopstocks frommem, yaterlandischem Gesange 
und bis zu Goetlies lierzlichen und ergreifenden Liedern. 
Und wenn wir jetzt gerechter, weil objektiver iiber die 
Schule der Romantiker urteilen und selbst nur das eine, aber 
scliwer wiegende Yerdienst Ludwig Tiecks, des Mitbegriinders 
der Romantik, gebuhrend heryorlieben, durch seine Arbeiten, 
besonders durch die Ubersetzung des Nibelungenliedes, die 
Brilder Grimm zum Studium der Germanistik angeregt zu 
haben, so diirfen wir nicht yergessen, dass wir wie von lioher 
Warte riickwarts schauend, die Absichten und Erfolge der 
Romantiker ais in sich abgesclilossene, vollendete Thatsachen 
an unserem priifenden Blicke Yoriiberziehen lassen, walirend 
Platen in jener poetisclien Stromung mitten drinstehend, 
von personliclier Abneigung gegen einzelne Vei’treter dieser 
Dichterschule erfiillt war und deshalb dera subjektiyen Er- 
messen oft ein zu weites Feld einraumte. Indes trotz alledem 
behalt diese Parodie iliren Wert und lasst sich wohl mit 
einem Spiegel vergleichen, aus dem zum abschreckenden 
Beispiel fiir manchen allzu realistisch-naturalistischen Dichter 
neuerer Zeit, zu Nutz und Frommen der Biihne wie des schau- 
lustigen Yolkes das Z e rrb ild  eines Dramas hervorleuchtet.

Denselben Zw'eck yerfolgt das schon genannte Lust- 
spiel „Die verhangnisvolle Gabel“ vom Jahre 1826, dessen 
Spitze gegen Grillparzers Tragodie „Die Ahnfrau" gerichtet 
ist, in Wahrheit aber Dichter wie Miillner und Houwald 
litterariscli yernichtete und mit den „Schicksalsdramen“
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grlindlich anfraumte. Es wtirde iiber den Rahmen dieser 
Arbeit hinansge.lieu, in eine ausfulirliche Erorterung iiber den 
Schicksalsbegriff im Drama und iiber das Wesen des Tragisclien 
einzutreten; deshaib mogę ein Hinweis darauf geniigen, dass 
die falsclie Auffassung von Schillers Tragodie „Die Braut 
von Messina“ Scliicksalstragódien wie „Die Ahnfrau" Grill- 
parzers, „Die Schuld" von Miillner, „Das Bild“ und „Den 
Leuclitturm“ von Houwald ins Leben rief, Theaterstiicke, in 
denen eine blind und riicksiclitslos waltende Schicksalsmaclit 
alle Piane des Menschen vereitelt und immer an demselben 
Tage, ja zur bestimmten Stunde das ihr unrettbar yerfallene 
Opfer fordert. Za dieser Art poetischer Maclie gehort nun 
allerdings Schillers „Braut von Messina“ n ich t; denn der 
auf dem Fiirstenliause von Messina lastende Fluch des Ahn- 
herrn erfiillt sich doch vor allem deshaib, weil die Fiirstin 
und ihre Kinder, am meisten Don Cesar durch die mit voller 
tiberlegung ausgefiihrte Einnordung seines alteren Bruders 
Don Manuel, in mehr oder minder schwere Schuld sich ver- 
stricken, die — um mit Schiller zu reden — zur Befriedigung 
der „moralischen Zweckmafsigkeit“ fiihren und gesiibnt werden 
muss. Darauf deuten auch die Schlussverse hin:

„Das Leben ist der Gilter hochstes n ic l i t ,
Der Ubel grosstes aber ist die S c h u ld ,“

wenngleich nicht geleugnet werden soli, dass man an manchen 
Stellen des Dramas die gleichsam niagisch wirkende Stimme 
des Schicksals zu vernehmen glaubt, die wohl den Entschluss 
der handelnden Personen beeinflusst, aber ihre fx’eie Selbst- 
bestimmung durchaus nicht aufhebt. Die Anlage des Platen- 
schen Lustspiels, in dem eine Gabel ais Mordwerkzeug des 
Schicksals dient und von Geschlecht zu Geschlecht furcht- 
bares Unheil anstiftet, fuhrte den satii’isch angelegten Dicliter 
auch Mer zu einigen angeheuerlichen Woi^tbildungen, wie; 
„Salamanderkórperbildungenernahrende — Obertollhausiiber- 
schnappungsnarrenschiff — Demagogenriechernashornsange- 
sicht — der ohnmaclitfloskelragoutsteifleindurrniichterne" 
(Houwald) — und zu heftigen Ausfallen gegen die trockene, 
unpraktische, in Leipzig ausgegebene Gelehrsamkeit, auf die
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Scholastik ans Berlin, auf Gottscheds langweiligc Kollegien, 
auf die Geheimkunste, die in der Romantik eine so beliebte 
Rolle spielten. Wie nun die genannten Riesenworte niclit 
eitel Spielerei sind, sondern eine bereclitigte „Yerspottung 
litterarisclier Yerkelirtlieiten uiid Albernlieiten auf moglichst 
engem Raume“ entlialten (Goedeke), so giebt er in der 
Parabase, in welclier der antike Koraodiendicliter durcli den 
Chorfuhrer seine Stellang zur Kunst, zur herrsclienden Zeit- 
stromung, kurz sein Programm darlegte, seiner Entriistung 
iiber die Bevorzugung unfahiger Modescribenten und iiber 
die Yerkennung gottbegnadeter Dichter beredten Ausdruck. 
Schmuhl tritt ais Chorus vor und spricht zum Publikum 
gewendet:

„Dies ist eine Parabase, was ich eben trage vor.
Scheint sie euch geschwatzig, lasst sie; denn es ist ein alter Brauch: 
Gerne plaudern ja die Basen und die Parabasen auch.

Mittelmass’gein klatscht ihr Beifall, d u ld e t  das Erhabne bloss 
Und yerbanntet fast schon alles, was nicht ganz gedankenlos.

Dieses mark- und knochenlose Publikum beklatschet nur,
Was yerwandt ist seiner eignen Froschmolluskenbreinatur.

Nun zu euch, ihr Biihnendichter, sprech’ ich, wend’ ich mich fortan: 
Wollt ihr etwas Grosses leisten, setzet euer Leben dran!
Dem ergiebt die Kunst sich yollig, der sich v6llig ihr ergiebt.

Weltgeheimnis ist die Schonheit, das iins lockt in Bild und Wort;
W ollt ihr sie dem Leben rauben, zieht mit ihr die Liebe fort.“

Der Dichter Krug (von Mdda) und der Philosoph Fries in 
Jena werden ais „metaphysisclie Wasclierfrauen“ abgefertigt, 
und Kotzebue wird auch Mer yerspottet;

„Wie kommt es, liebes Publikum, dass du die grossten Geister 
So oft yerkennst und stets verbannst die sonst beriihmten Meister?
So ist bei dir der Kotzebue in Misskredit gekommen.
Der sonst doch ganz allein beinah’ die Bretter eingenommen:
Du klatschtest seinen Herrn und Fraun, du liebtest seine Spasse,
Er war dein Leib- und Herzpoet, der dir allein gemiisse.
Was galten dir vor dem  Apoll, die Musen alle neune?
Auf jeder Biihne fand i^1ivihn,/ja fast in jeder Scheune.

Sił::-
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Er schmierte, wie man Stiefel schmiert — yergebt mir diese Tiope — 
Und war ein Held an Fruchtbarkeit wie Calderon und Lope.

Was sind sie, diese Korypha’n moderner Dithyramben,
Ais Kotzebues im Domino, staffiert in lahme Jamben?“

(II. Akt.)

Das Gegenstiick Merzu bildet der geborene Dichter, dessen 
Natur und Wesen in folgender Weise geschildert wird:

„Wen die Natur zum Dichter schuf, dem lehrt sie auch, zu paaren 
Das Schone mit dem Kraftigen, das Neue mit dem Wahren;
Dem leiht sie Phantasie und Witz in iippiger Yerbindung 
Und einen ąuellenreichen Strom unendlicher Erfindung.
Ihm dient, was hoch und niedrig ist, das Nachste wie das Fernste,
Im leichten Spiel ergotzt er uns und reisst uns hin im Ernste.
Sein Geist, des Proteus Ebenbild, ist tausendfach gelaunet,
Er lockt der Sprache Zierden ab, dass alle Welt erstaunet.“

III. Akt.)

Wie hoch und edel er von der schweren, aber lohnenden 
Aufgabe des wahren Dichters denkt, beweist die tiefgefiihlte, 
neidłose Yerehrung, die er fiir Schiller hegt:

„Doch hoffe keiner ohne tiefes Denken 
Den ew’gen Stoif zur ew’gen Form zu bilden,
Und schwierig is fs , mit Wiirde sich zu fassen,
Auf einem Stuhl, den Schiller leer gelassen,
Zwar mancher Mann lebt unter euch und dudelt,
Tragodien liefernd eine ganze Eeihe.“

( in . Akt,)

Und werden wir nicht an die Worte in Goethes Balladę 
„Der Sanger" erinnert: „Das Lied, das aus der Kehle dringt, 
— Ist Lohn, der reiclilich lohnet,“ wenn wir Platens An- 
sicht yernehmen:

„Die Kunst ist keine Dienerin der Menge.

2-2

Wer Schones bildet, kann dem Preis entsagen;
Wer Dichter ist in seiner Seele Tiefen,
Der fiihlt von Lorbeern seine Schlafe triefen!“

(III. Akt.

Den hehren Beruf des Dichters, den Mensclien iiber des 
Lebens Ungeinacli ins erfreuliche Reich der Ideale zu erheben 
und die alltagliche Wirklichkeit verklart und gelautert wie 
aus krystallenem Spiegel wiederstrahlen zu lassen, hat er



tief und griindlich ei*fasst; daruni dai’f er, wie vorher Schiłlers 
tragiscłie Muse, nunrnelir Goethes unvergleichliche Kunst 
preisen und i-ufen:
„Nein, was hasslich scheint und niedrig und entblossfc von Halt und Norm, 
Werde zierlich wie das Schone durch des Geistes edle Form!
Nichts von allem, was das Leben euch vergiff-et, fecht’ euch a n !
Alles taucht die Hand des Dichters in der Schonheit Ozean.
Um den Geist emporzurichten von der Sinne rohem Schmaus,
Um der Dinge Mafs zu lehren, sandte Gott die Dichter aus.
Widerfahre denn auch unsrem Freunde Billigkeit und Recht.

O wie manche Quasidichter, (sie zu nennen fehlt die Zeit),
Die man ihm ais Muster lobte, liess er hinter sich so weit!
Gerne beugt er sich der Stirne, die ein Zweig mit Recht umlaubt,
Beugt vor G o e th e s  greisen Schlafen ein nuch nicht bekranztes Haupt.“ 

Er sehnt sich hinweg aus der Mitte von Drani en- 
schreibern, die nicht „lebensYolle Gestalten, sondern hohle 
und leere Schatten“ iiber die Biihne schreiten lassen, in das 
Land, wo die Kunst so reich gebliiht, um „Lanzenstiche viel 
im Herzen, ais der Dichtkunst Winkelried" zu sterben. Wie 
er endlich den kaum nocli dem Namen nach bekannten Dichter 
Freiherrn von AuflFenberg den „bediii’ftigen Dramatikern“ 
zuzahlt, so wiirdigt er Uhlands mehr zum Lesen ais zur 
Darstellung geeignetes Drama „Herzog Ernst von Schw^aben“ 
ehrender Erw'ahnung, zumal den mit Recht gebrandmarkten 
Spektakelstiicken gegeniiber, dereń Ungeheuerlichkeiten in 
Sprache, Aufbau und Durchfiihrung der Handlung die „stille 
Grósse der griechischen Tragodie, die attische Anmut der 
aristophanischen Komodie schmerzlich yermissen liessen" 
und diese geharnischte Dichtung zugleich ais Mahnruf an 
die nach Platens Uberzeugung mit verantwortlichen Biihnen- 
Intendanzen hervorriefen. Wenn auchPlaten „Die yerhangnis- 
volle Gabel" yon Yornherein nicht ais Biihnenstiick geschrieben 
hat, so muss doch die machtige Wirkung anerkannt werden, 
die von dieser den bittersten Oynismus mit feinstem Witz 
verquickenden Komodie auf die deutsche Poesie geiibt 
worden ist. —

Im Jahre 1832 wagte sich Platen auf das Gebiet der 
ernsten Muse und schrieb das historische Drama „Die Liga
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von Cambrai“ ais YerlieiTlichung des von ihra so innig, fast 
scliwarinerisch geliebteu Yenedig. Die Handlnng des Stuckes 
fiilirt in die Zeit der Katliarina Cornaro (f 1510 ais Exkonigin 
von Cypei’u), ais die Republik im Jahre 1509 durch eine 
Yerkettung politischer Fehlgritfe schwei^en Sturnien preis- 
gegeben wurde, aus denen sie jedoch ais stolze Siegerin 
hervorging. Das Drama wurde nicht mit Unreclit deshalb 
getadelt, weil der Freistaat Yenedig ais Hauptfigur in ihm 
auftiitt, ist aber sonst mit historischer Treue geschriebeń 
und yerficht den wahren Patriotismus im Gegensatz zur 
Despotie.

Mit ungleich grosserem Erfolge yersuchte sich Platen 
ais Epiker und verfasste das im Dezember 1830 yollendete, 
iiberaus anmutige epische Gedicht „Die Abassiden" in neun 
Gesangen, das bald nach seiner Yerolfentlichung mit unge- 
teiltem BeiMl aufgenommen wurde nnd neben den Balladen 
„Der Pilgrim vor St. Jnst“ — „Das Gi-ab im Busento“ — 
„Harmosan“ — „Des Alarich Ti’iumph“ — „Wittekind“ — 
„Der Tod des Carus“ — „Zobir“ — „Klagelied des Kaiser 
Otto des Dritten“ — ais Lekture noch jetzt warm empfohlen 
zu werden yerdient. Zu Grunde liegt ein Marchen aus 
„Tausend und einer Nacht“, welches die abenteuerlichen 
Schicksale der drei Sohne des beriihmten Kalifen Harun al 
Raschid Namens Amin, Assur und Assad behandelt. Amin 
wird auf einem holzernen Zauberross in die Liifte empor- 
gehoben und entfiihrt, aber von den beiden jiingeren Briidern 
gesucht und gefunden. Nachdem alle drei Helden Not und 
Gefahr gliicklich uberstanden haben, treffen sie in der Heimat 
w'ohlbehalten wieder ein.

Wir bewundern hier vor allem die Darstellungskunst 
des Dichters, der ais objektiver Bildner gleichwie Homer 
hinter dem yielgestaltigen Stoffe zuriicktritt, die lieblichsten 
Bilder, wie sie „Italiens Fluren ihra in reicher Fiille dar- 
boten“, am Auge des Lesers voriibergleiten lasst, passende 
Yergleiclie aus der Natur in den Gang der Erzahlung ein- 
webt und angenehm beriihrende Warme fiir die Wunder der 
Marchenwelt bekundet,
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Bei weitein am fruclitbarsten und wirknngsvollsten 
indes entfaltete sieli Platens dicliterische Aulage und Tliatig- 
keit auf dera Gebiete der o b jek tiv en  Lyrik, obwolil er aucli 
ais s u b je k tiv e r  Lyriker seinen Saiten bald liebliclie, bald 
ergreifende Tóne zu entlocken yerstelit. Denn gerade die 
Lyrik niit^iliren rei cli entwickelten Zweigen und Sprossen 
bot iliin die erwiinsclite Gelegenlieit, seinen fiir die Sclion- 
lieit der Form empfangliclien Sinn, sein tiefes Yerstandnis 
fiir Reim und Rliythmus in riilimliclie Tliat urazusetzen und 
den einsclimeiclielnden Wolillaut seiner edlen Spraclie voll 
austónen zu lassen. Seit Goetlies „Westostlicliem Diwan“ 
und noch nielir seit Friedrich Riickerts Yortrefflicher Uber- 
setzung oder yielmelir freier Nachbildung der „Makameu des 
Hariri“ hatte man sich mehr und niehr den Perlen inorgen- 
landischer Dichtung zugewandt, der natiirlich aucli Platen 
ais aufmerksaraer Beobachter und feiner Kenner fremd- 
landischer Litteratur mit Yoller Hingebung sich widmete. 
Die Fruclite seiner Beschaftigung mit den Geistesschatzen 
des Orients waren die G aselen, kleine Gedichte Yon zehn 
bis zwanzig Yersen, die zumeist durch nur einen, sich immer 
wiederholenden Reim inneiiich gebunden und deshalb besonders 
geeignet sind, einen aus der Sphare des Hauses, der Natur, 
der Ruhe und des Friedens entlehnten Gedanken einheitlich 
durclizufiihren. Folgendes Beispiel mogę ais Probe gentigen:

„Sieh die Wolke, die mit Blitz und Knall spielt,
Sieh den Mond, mit dem der Himmel Bali spielt;
Sieh den Fels, der bis aus Firmament reicht,
Wie er liebend mit dem Widerhall spielt,
Sieh den Strom, der rauscliend sich am Fels bricht,
Wann er mit der vollen Woge Schwall spielt,
Sieh den Schmetterling, der langs des Stroms fleucht 
Und mit Hyazinthen iiberall spielt;
Spiele du nur mit und sei ein Kind nur:
Schone Spiele sind es, die das Ali spielt!“

Im Jahre 1823 erschienen die Yon Goethe beifallig auf- 
genommenen „Neuen Gaselen“ mit dem Motto:

„Der Orient ist abgethan,
Nun seht die Form ais unser an,“
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indem er sich von blosser „N achahm ung orientalischer 
Dichtung zur M e is te rsc h a f t“ iiber sie und ihre Formen er- 
hoben hat. Jetzt fusst er ais echt deutscher Dichter auf rein 
inenschlicher Grundlage und will sich die ganze „schwanke 
Leiter der Gefuhle“ : Trauer und Freude, Wiinschen und 
Fiirchten, alles, was Menschenbrust erhebt und bewegt, gegen- 
standlich machen und poetisch wiederspiegeln. Schnell und 
zusehends wuchsen nun seine Dichterschwingen und fuhrten 
ihn empor zur tlohe klassischen Sanges, die er mit den 
S onetten  und Oden erreiclite und kronte. Die Sonette, 
yierzehnzeilige Gediclite, bestehen aus je zwei vier- und ZAvei 
dreiversigen Strophen und wurden von Petrarca ausgebildet, 
von den Romantikem, besonders von A. W. von Schlegel, 
auf deutschen Boden yerpflanzt und von Biirger sowie auch 
von Riickert in liebevolIer, kunstyerstandiger Weise gepflegt. 
Auch Goethe befreundete sich trotz anfanglichen Wider- 
strebens mit diesem Zweige der Lyrik, worauf sein zur Er- 
olfnung des LaućhstMter Sommertheaters im Jahre 1802 ge- 
dichtetes Sonett „Natur und Kunst" unzweideutig hinweist. 
Es beginnt mit den Yersen:

„Natur und Kunst, sie scheinen sicłi zu fliehen,
Und liaben sich, eh’ man es denkt, gefunden,“

und schliesst mit dem schonen Spruche:
„Wer Grosses will, muss sich zusammenraffen;
In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“

Ausser den an einzelne Personen gerichteten Sonetten, 
wie an Goetlie, dem er wegen der Aufnahme dieser Dichtungs- 
form seine volle Anerkennung zuteil werden lasst, an Schelling, 
an Winckelmann, an Jean Paul, an Riickert, an Tieck u. a., 
sind diejenigen von besonderer Schonheit und kulturgeschicht- 
lichem Werte, die sich mit dem Geschick der beriihmten 
Lagunenstadt Yenedig befassen. .Diese einstmalige Be- 
herrscherin des Meeres, in der Palaste, Kirchen und Platze, 
ja fast jeder Fassbreit Erde ais Zeugen friiherer Macht und 
Bliite, nicht minder aber jahen Riickgangs und Yerfalls eine 
eindringliclie Sprache reden, hatte es ihm wie sclion so
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inanchem Besuclier angethan und ilin mit ebenso grosser Be- 
wunderang ais Stiller Wehmut erfullt, die den Grundzug 
dieser Gediclite bilden. Das erste lautet:

„Mein Auge liess das holie Meer zuriicke,
Ais aus der Plut Palladios Tempel stiegen,
An dereń Staffeln sich die Wellen schmiegen,
Die uns getragen ohne Palsch und Tficke.

Wir landen an, wir danken eś dem Gliicke,
Und die Lagunę scheint zuriiek zu fliegeu,
Der Dogen alte Sanlengange liegen 
Vor uns gigantisch mit der Seufzerbriicke.

Yenedigs Lowen, sonst Yenedigs Wonne,
Mit ehrnen Fliigeln sehen wir ihn ragen 
Auf seiner kolossalischen Kolonne.

Ich steig’ ans Land, nicht ohne Purcht und Zagen,
Da glanzt der Markiisplafcz im Licht der Sonne:
Soli ich ihn wirklich zii betreten wagen?“

In klarer, frisclier, oft trotzig-kiihner Sprache entrollt 
hier Platen farbenpraclitige Bilder von fesselnder Schonheit 
und Wahrheit, hier enthiillt er die ganze ideale Welt seines 
Denkens und Empfindeus, Jiier gewahrt er uus auch einen 
Blick in sein unablassiges Ringen und Miihen auf dem arbeits- 
reichen Pfade zum Parnass. Und wie einst Goethes unsterb- 
liche Dichtungen „Iphigenie, Egmont und Tasso“ unter Italiens 
sonnigem Himmel ihrer klassischen Yollendung entgegen- 
reiften, so zeitigte dieser an Naturschónheiten und Kunst- 
werken iiberreiche, weltgoschiclitliclie Boden die unvergleich- 
lichen Oden, in denen Platen den kuustsinnigen Konig Ludwig 
von Bayern, seinen treuen Freund, den schlesischen Maler 
und Dicliter August Kopisch*), das viel bewunderte Florenz, 
die ewige Roma feiert nnd seinen Leitstern Goetlie begeisterten 
Lobes voll yerherrlicht. Mag man imraerhin die in den Oden 
zu Grunde liegenden Yersmafse ais zuweilen gekiinstelt und den 
Betonungsgesetzen unserer Muttersprache nicht entsprechend 
bezeichnen, jedenfalls steht soviel fest, dass er nicht nur den

*) Kopisch entdeckte die „Blaue Grotte“ auf Capri.

•27



Yersbaii und die Stroplienfonnen antiker Yorbilder glucklich 
nachalimt, sondern auch in freier und genialer Erfindung 
Yersarten gescliaffen hat, die geradezu inetrischen Kunst- 
werken gleichen und dem eine erhabene Gedankenwelt dar- 
stellenden Inhalt vóllig angemessen sind. So gelingt es ilim, 
dank des hannonischen Ineinandergreifens von Inhalt und 
Form, die denkwiirdigen Stadte Italiens mit ihrer ruhmreichen 
Yergangenheit und ihren Geistesheroen gleichsam ais plastische 
Schopfangen am Auge des Lesers voriiberznfuhren und so fiir 
die Gestalten seiner Dichtung das lebhafteste Interesse zii 
erwecken. Wenn sieli aber Platen in allzngrosser Bescheiden- 
heit dem mit Recht gefeierten Klopstock unteroi-dnete und 
nachsetzte, so diirfen w ir kein Bedenken tragen, ihm den 
Siegeslorbeer des Odendicliters freudig zuzusprechen. Den 
Oden reihen sich die E k logen  und Id y lle  ebenbiirtig an, 
dereń schonste „Die Fischer auf Capri“ — „Bilder Neapels" 
und — „Amalfi“ — sudliches Stillleben in frischen, saftigen 
Farben darsteJlen. Ein Gefiihl der W ehmut und Stiller E r-  
gebung endlich rufen die in Pindars Geiste gedichteten 
„Festgesange" (die antiken Hym nen) hervor, die K. Goedeke 
ais Platens „Schwanengesang“ bezeichnet hat. Wahrend 
namlich der schon von Horaz (Hor. lY 2.) ais unerreichbar 
gepriesene Oden- und Hymnendichter Pindar (im 5. Jahr- 
hundert v. Chr.) die von den Yolkern griechischer Zunge 
hochgeehrten Sieger in den Kampfspielen ais Nationalhelden 
feiert und in stolzem, wohl berechtigtein Nationalgefiihl be- 
singt, stimmt Platen meist schwermatsvolle Weisen an, die 
ei-st am Schluss mehr zu freudigem Schwunge und zu hoff- 
nungsfroher, selbstbewusster Stimmung sich erheben, so in 
dem „Hymnus aus Sizilien":
„So darf der redliche Dichter nicht
Yerzagen, der ehemaliger Bekriinzungen entblatterten Raum betritt;
Hellas erscheint nicht mehr so furchtbar. —
Mich des Hoclimuts zeihen die meisten, und doch 
War keiner so bescheiden, weil ich langsam
Hob der Fittiche Schwung und spiit erst die kunstreichste Form ergrifP.“ 

Noch sei der lyrischen Jugendgedichte Platens, der 
Lieder und Romanzen, mit wenigen Worten gedacht, da sie
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in ihrer Mehrzalil geeignet sind, die bis in unsere Tage ver- 
tretene Ansicht zu widerlegen, Warme und Tiefe des Gefiihls 
sowie Innigkeit und Weiclilieit des Tones wurden durcli die 
Starrłieit und Kalte der von Platen iiber Gebtihr bevorzugten 
ł  orin ganzlicli erstickt. Wenn man nun unklare Scliwarmerei 
und ungesunde Sentimentalitat ais Ausdruck erkiinstelter, 
unwahrer Gefiihle eines sturra- und drangerfiillten Dicliters 
in diesen Liedern sucht, so wird man sieli freilicli getausclit 
sehen; aber die Kunst, einen lyrisch gehaltenen Grundgedanken, 
z. B. Liebesweh, Reue, Einsamkeit, in klarer, plastischer, 
einem Goethe abgelauschter Darstellung durchzufiihren, ist 
von ihm auch hier mit Gliick und Erfolg geiibt worden. 
Ais Beweis mogen die folgenden drei Gedichte dienen: 
„Irrender R itter":

„Ritter ritt ins Weite 
Durch Geheg und Au,
Plotzlieh ihm zur Seite 
Wandelt schone Frau.

Keusch in Flor gehiillet 
War sie, doch es hing 
Flasche wohl gefiillet 
Ihr am Giirtelring.

Ritter sah es blinken,
Liistern machte Wein,
Sagte: „Lass mich trinken!“
Doch sie sagte: „Nein!“

Grimmig schaute Ritter,
Der es nicht ertrug:
Frau yerhohnt er bitter,
Raubet schonen Krug.

Ais er den geleeret,
Fiihlt er sich so krank;
Ach, fiir Wein bescheeret 
Ward ihm Liebestrank.

Nun durchschweift er Griinde,
Felder, Berge wild,
Klaget alte Siindo,
Suchet Frauenbild.
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feiiier:

UBd:

go
Stimme lasst er scłiallen,
Holt es nirgends ein;
W aldesnachtig-allen 
Horen Ritters Pein.“

„Wie raift ich mich auf in der Nacht, in der Nacht, 
Und fiihlte mich fiirder gezogen,
Die Gassen yerliess ich, vom Wach ter bewacht, 
Durchwandelte sacht 
In der Nacht, in der Nacht,
Das Thor mit dem gothischen Bogen.

Der Miihlbach rauschte durch felsigen Schacht,
Ich lehnte mich iiber die Briicke,
Tief unter mir nahm ich der Wogen in acht,
Die wallten so sacht 
In der Nacht, in der Nacht,
Doch wallte nicht eine zuriicke.

Es drehte sich oben, unzahlig entfacht,
Melodischer Wandel der Sterne,
Mit ihnen der Mond in beruhigter Pracht,
Sie funkelten sacht
In der Nacht, in der Nacht,
Durch tauschend entlegene Ferne.

Ich blickte hinauf in der Nacht, in der Nacht,
Ich blickte hinunter aufs neue:
O wehe, wie hast du die Tage yerbracht,
Nun stille du sacht
In der Nacht, in der Nacht,
Im pochenden Herzen die Reue!“

„Ich mochte gern mich frei bewahren,
Yerbergen vor der ganzen Welt,
Auf stillen Fliissen mocht’ ich fahren,
Bedeckt vom schatfgen Wolkenzelt.

Von Sommerv6geln iibergaukelt,
Der ird’schen Schwere mich entziehn,
Vom reinen Element geschaukelt,
Die schuldbefleckten Menschen fliehn.

Nur selten an das Ufer streifen,
Doch nie entsteigen meinem Kahn,
Nach einer Rosenknospe greifen 
Und wieder ziehn die feuchte Bahn.



Von fenie sehn, wie Herden weiden,
Wie Blumen waclisen immer neu,
Wie W inzerinnen Trauben schneiden,
W ie Schnitter iniihn das duffge Heu.

Und nichts g-eniesseii, ais die Helle 
Des Lichts, das ewig lauter bleibt,
Und einen Trunk der frischen W elle,
Der nie das Blut geschwinder treibt.“

Da Mer eiue Charakteristik des D ic lite rs  Platen ge- 
geben werden soli, so bleiben seine in Prosa abgefassten 
Schriften unberiicksiclitigt: das Marchen „Der Rosensohn“, 
die Abhandlung „Das Theater ais Nationalinstitut betrachtet“, 
„GescMchten des Konigreichs Neapel von 1414 bis 1443“, 
„Ursprimg der Carraresen und ihrer Herrschaft in Padua“, 
„Lebensregeln" mid die vor allera fur Platens geistige Ent
wickelung bedeutenden „Tagebucher“, die von den beiden 
Gelehrten von Laubniann und von S ch effle r aus dem 
handschriftlichen Nachlass des Dichters in neuer kritisch- 
sorgfaltiger Ausgabe yeroffentlicht werden. Nunmehr fordert 
die aus Platens Leben und Werken gewonnene Ansicht 
scliliesslicli folgeudes Ergebnis zu Tage:

Oft yerkannt und verunglimpft, aber trotzdem dem 
Reiche des Idealisraus zugewandt, erfiillt von dem Geiste 
der Antike, losgerungen von den Irrnngen und Auswiichsen 
der deutschen Dichtung im zweiten und dritten Jahrzehnt 
dieses Jalirhunderts, ist er mit Herz und Sinn ein eclit deutscher 
Mann geblieben, der sich auch „im heiteren Siiden gern in 
die Eichenwalder seiner nordischen Heimat zuriicktraumte“. 
Deutsche Treue und innige Liebe zum Yaterlande, genahrt 
von bitterstem Hass gegen Knechtschaft und von giiihender 
Sehnsucht nach Einheit, atmen die „Episteln“ an „Nathanael 
SchlichtegToir‘ und an „Joseph von Xylander“ vom Jahre 
1815, Yielfach erinnernd an Max von Schenckendorifs Gedicht: 
„Friihlingsgruss an das Yaterland” ; einige Yerse aus jenen 
Gedichten mógen hier iliren Platz finden:

,,M6g’ Eintracht uns umschweben 
So wie der Friedensgott!
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Ihr habt mit euerm Blute 
Das Yaterland hefreit,
Ihr wart mit Spartermute 
Zu s terb  en kiihn bereit;
Zu le b e n  fiii- das Gute,
Erheischt die jptz’ge Zeit.
Yergesst auf ew’ge Tage 
Den alten, bosen Groll,
Aus dem so manche Plagę,
So manche Schande quoll.

Und ehrt die heiPgen Manen 
Yon jeglichem Germanen,
Der mutig kampfend starb,
Der sich, die Hand am Schwerte,
Fur seine Yatererde 
Das Martyrtum erwarb.

Und nicht umsonst vergossen 
Ward dieser Edeln Blut,
Der F r e ih e i t  Blumen sprossen 
Aus ihrem Heldenmut.“

Nachstdem zeigt er sieli ais ein Mann von schlichter, 
anfrichtiger Frominigkeit, die besonders in den „Morgen- 
und Abendbetraehtungen“, bestinimt fiir jeden Tag der Woehe, 
in den Gedicliten „Das Kreuz“ — „Christnaelit“ — und 
„Osterlied“ ihren sebonsten Ausdruck findet, ebenso ersclieint 
er ais liebevoller, treu ergebener Freund, ais neidloser Ver- 
ehrer walirer Grosse und Tiiclitigkeit. Deshalb blickt er zu 
Goethe bewundernd eiupor, an dessen Hyinnus „Prometheus“ 
sowie an „Faust“ deutliche Anklange in Platens Dichtungen 
zu Yernehinen sind. So erinnei'n die Yerse in dem er- 
wahnten „Osterlied“ von Platen:

„Wer liebend strebt,
So lang er lebt,
Der hebt sich aus dem Staube!“

an die Worte des Engels am Ende des zweiten Teils der 
Fausttragodie:

„Wer immer strebend sich bemiiht.
Den konnen wir erlosen.“



Darum erscheint es auch natiirlich, dass er fiir Ludwig 
Uhl and und Friedrich Riickei’t, dereń vaterlandische Gesin- 
nung, edle Sprache und Reichtum an neu gepragten Wortern 
und Wendungen ihn zur Nachahnnmg anspornten, von An
erkennung und Bewunderung erfiillt ist. Wahrend jedoch 
Riickert oft an urwiichsigen, zum Teil auch sonderbaren Wort- 
gebilden Gefallen findet und den Yersbau zuweilen yernach- 
lassigt (vergi. auch Mackę im Programm des Gymnasiums zu 
Siegburg 1896: Friedrich Riickert ais Ubersetzer. S. 8.), kanti 
sich Platen nicht genug thun in wohl gesetzter, sorgsam ge- 
feilter Rede und in kunstvoll-regelmafsiger Form des Vers- 
mafses. Diese Thatsache ist aber grosstenteils eine Folgę 
seiner klassischen Bildung, die ais romische Gedankenklarheit 
und ais griechische Anmut in seinem Wesen und Wii’ken 
verkorpert zu sein scheint. Einen Homer und Horaz zu 
preisen, ist ihm ein tief gefiihltes Bediirfnis, wie in dem 
Gedicht an Gustay Jacobs:

„Yor allen soli mich deine Harfę leiten 
Zur Schonheit und zur Grosse, Maonide!
Mit heldenkiihnen und doch holden Saiten;“

und in dem zweiten Gedicht an Max von Gruber:
„Doch, w6r is fs , der sich zu dem einsam wallenden Jiingling 
Ais willkomniener Freund, bildend und liebend gesellt?
Placcus, apulischer Sanger, du b isfs! Prohsinnige Weisheit 
Lehren und gliicklichen Mut deine Gesange das Herz;
Mafsig im Lauf der yergiinglichen Zeit zu geniessen gebeutst du, 
Neben die Bilder des Tods stellst du der Freude Pokal;
Fiihrst mich nach dem begliickten Tarent, ins landliche Tibur,
Wo du die Wunder von Rom, ohne zu seufzen, entbehrst;
Oder ich lerne von dir, zum kiihleii Praneste dir folgend.
Wie man sinnigen Geists lese den Yater Homer."

OiTenen Auges und Sinnes durchs Leben gehend, wird 
Platen der feine Beobachter und welterfahrene Beurteiler 
menschlicher Zustande und Leistungen, die er mit priifendem 
Blicke mustert und zu einer Fundgrube trefflicher, besonders 
in den ,,Epigramnien“ niedergelegter Sentenzen werden lasst. 
Bei der Yielseitigkeit seines Geistes durchdrang er aber auch 
die Litteraturwerke fremder Yolker mit tiefein Yerstandnis
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und genialei’ Auffassung des ihnen eigenen Ideengehalts, so 
dass es ihm gelungen ist, Leben nnd Dichten langst eht- 
schwundener Zeiten wieder aufzufrischen und modemem, 
deutscliem Empfinden nahe zu bringen. Zwei Proben seiner 
Ubersetzungs- und Umdichtungskunst mogen zum Beweise 
dessen dienen, eine Ode des Horaz (I 8) „An T h a lia rc h u s“ :
Vides ufc alta stet nive candidum 
Soracte nec iam sustineant onus 
silvae laborantes geluąue \  
fluinina constiterint acuto:

dissolve frigus ligna super foco 
large reponens, atque benignius 
deprome ąuadrimum Sabina, 
o Thaliarche, inerum diota.

permitte divis cetera, qui simul 
stravere ventos aeąuore fervido 
deproeliantis, nec cupressi 
nec yeteres agitantur orni.

Siehst du den Sorakte schimmern, 
Schneebeladen? Kaum ertragen 
Ihre Last gedriickte Walder,
Und die Strome hemmt der Frost.

Mildere die Kalte, schichte 
Holz auf Holz zur Flamme reichlich, 
Geuss auch in sabinsche Kriige 
Williger den alten Wein.

Andres iiberlass den Gottern,
Die den Kampf der Stiirm’ und Meere 
Siinftigen, dass unerschiittert 
Uhnen und Cypressen stehn,

quid sit futurum cras fugę ąuaerere et Frage nicht, was morgen sein wird, 
quem fors dierum cumąue dabit lucro Zieh Gewinn von jedem Tage

Und Yerscheuche nicht die siissen 
Musen, Knabe, nicht den Tanz,

Bis das Alter triib dich heimsucht; 
Jetzt yersaume nie den Zirkus 
Und des niichtlichen Gefliisters 
Anberaumte Stunde nie.

adpone, nec dulcis amores 
sperne puer neąue tu choreas,

donec yirenti canities abest 
morosa. nunc et campus et areae 
lenesque sub noctem susurri . 
conposita repetantur hora:

[nunc et latentis proditor intimo 
gratus puellae risus ab angulo 
pignusąue dereptum lacertis 
aut digito małe pertinaci.]

ferner die mehr an den Text sich anlehnende Ubertragung 
des dem Anakreon zugeschriebenen Gedichts:

Die letzte Strophe ist nicht iibersetzt.

E t ę  KópyjV.  

cH TavraXou ttot
<I)poY «)V  l v  o / 9 a i ę  

Tzalę t t o t ’ o p v t ę  

navStovoę '/ski8(óv.
0 ’ £ 6 0 7 iX p 0 V £ l 7jV ,

An ein  M ad ch en .

Am phrygischen Gestade 
Ward Niobe zum Felśen,
Des Pandions Erzeugte 
Plog in die Luft ais Schwalbe: 
Konnt’ ich ein Spiegel werden,
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Dass (iu mich sahst bestaiidig, 
Konnt’ ich zum Kleide werden, 
Dass du mich triigst bestandig! 
Ais Wasser mocht’ ich lliessen, 
Zu baden dir die Glieder,
Ais Salbe inocht’ ich traufeln, 
Geliebte, dich zu salben,
Die Schleif’ an deinem Busen, 
Die Perl’ an deinem Halse,
Die Sohle mocht’ ich werden, 
Dass nur dein Fuss mich tratę I

Ubrigens findet sieli ein ahnlicher Gedanke wie der 
letzte „Dass nur dein Fuss mich trate“ in Goethes Gediclit 
„Ein Veilclien“, das folgendermafsen scliliesst:

„Ach! aber ach! das Miidchen kam 
Und nicht in acht das Yeilchen nahni ,
Ertrat das arme Yeilchen.
Und sank und starb und freut sich noch:
„Und sterb ich denn, so sterb ich doch 
Durch sie, durch sie,
Zu ihren Fiissen doch.“

Ebenso schón und treffend ist die Ubersetzung des an- 
geblich von Anakreon verfassten Gedichtchens:

H a r m lo se s  L eben .

Mich' kiimmert nicht, was Gyges, 
Den Sarderfiirsten, kiimmert; 
Mich ąuiilte nie die Ruhmsucht, 
Ich neide nicht die Herrscher: 
Mir ziemt, den Bart mit Salben, 
Mit duftigen, zu netzen 
Und jungę, rote Rosen 
Mir um die Stirn zu winden.
Ich liebe mir das Heute,
Wer aber weiss von Morgen?

Die funf letzten Yerse liat Platen nicht iibersetzt. Hierzu ver- 
gleiche man Strophe 4 des vorher wiedergegebenen Gedichts 
von Iloraz sowie desselben Dichters Ode 11 im ersten Buclie: 
carpe diem, quam minimum credula postero.



In seiner Thatigkeit ais formgewandter, geistreicher 
Ubersetzer darf Platen der Yorlaufer Emanuel Geibels ge- 
nannt w erden, der uns raancli kostliclie Perle antiker Lyiik 
in deutsclier Fassung dargeboten hat. Indes bei aller Tucłitig- 
keit und gluckliclien Losung der dem Wahren und Sclionen 
zugewandten Dichteraufgabe ist das Leben und Streben Plateńs 
von dem Schatten der Schwermut und Unzufriedenlieit ver- 
diistert, die zum Teil aus seiner weltentfremdeten Znrilck- 
gezogenlieit entsprang and einen recliten, frolien Lebensgenuss 
in ihm nicht gedeihen liess. Wolil ist es walir, dass er von 
Immermann und ungleich lieftiger von H. Heine in die 
Scliranken gefordert, seine Dichterehre gegen liamisclie, un- 
gerechtfertigte Angrilfe schiitzen rausste; aber es ist ebenso 
unzweifelhaft, dass er der ilin schliesslich verbitternden Kritik 
ein zu weites Feld einraumte und oft auch doi't zu Ausfallen 
sich hinreissen liess, wo sie durchaus nicht am Platze waren. 
Ja, diese kritische Neigung und Richtung im Yerein mit 
seinem viel umfassenden Wissen tragen wohl zumeist die 
Schuld daran, dass Platen kein v o lk s tiim lich e r Dichter 
geworden ist und voraussichtlich auch niemals werden wird. 
Aber „unbegriindet ist das leere Gerede derer, die fur Platen 
kein anderes Lob haben, ais dass er der Dichter der marmor* 
glatten Form sei; denn wenngleich weiche Gefiihle nur selten 
seine Brust bewegten, so hat er doch den starken, mann- 
lichen Empfindungen, dem Gefiihle der Entschlosseńheit, der 
Wiirde, ernster, schmerzbesiegender Fassung, edler Trauer, 
stolzem Freiheitssinne den ergreifendsten und schónsten 
Ausdruck geliehen.“ (H. Menge Geschichte der deutschen 
Litteratur. 2. Aufl. Wolfenbiittel 1882. 2. Teil. S, 218.) 
Darum ist denn auch der Wunsch wohl berechtigt, dass die 
Werke dieses Dichters, der seinem Berufe durch allzafriihen 
Tod entrissen, der „Epigonen“ herrlichster zu werden be- 
stimmt war, nicht der Yergessenheit oder Gleichgiiltigkeit 
anheimfallen mogen.
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