
HORCHEN UND VERNEHMEN (静聴する理性)

　　 Uber den V.13 in Holderlins 。Brod und Wein“ -

　　　(ヘルダーリンの『パンとぶどう酒』第13句をめぐり)

〈<LA BRISE AUX
FEUILLES EXTREMES DU BOCAGE 〉〉

Sur le vers １３ dans 〈〈Le Pain et le ｖｉｎ〉〉deHolderlin -

　　　　　　　　　　　　TAKAHASHI, Katsumi

　　　　　　　　　　　　(高　　橋　　克　　己)

　　　　　SeminaΓμΓ Ｄｅａ£schePhilologie der Philos叩/l血加几Ｆｄ�£a£

　　　　　　　　　　(人　文　学　部　独　文　研　究　室)

　　　　　　Section de Philologie allemande de la Facul£6des£ｅ££res

　　FORSCHUNGSBERICHTE　DER　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴχＴ　KOCHI (Kotzschi)｡

　　　　　　　　　　　(高知大学学術研究報告)

　　　　　　BULLETIN ANNUEL DE L'UNIVERSITE DE KOCHI

JAPAN

　(日本)

JAPON

　　1988.

(昭和63年)

　　1988.

　VOL. 37.
　(第37巻)
TOME xxxvn.

GEISTESWISSENSCHAFTEN

　　　　(人文科学篇)

　SCIENCES HUMAINES

　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨(ZUSAMMENFASSUNG)

　『パッとぶどう酒』第13句の詩歌象徴に関して，バイスナー註やシュミット註では，主に「息吹き」と「揺り

動かす」が詩人自身の用語法に係わる修辞上の脈絡でのみ話題とされた嫌いがある。ところが少くとも修辞上

に限るとしても，第13句の語気は句末で最高潮を迎えると読み取れ，それ故に「息吹き」以上に「林苑」こそ

律動において浮き彫りにされる。そこで当論としては，まず「パンとぶどう酒」の宗教内容に相応しい，始源

の神人応答の場として，「創世記」に現われるアプラーハームの「林苑（エーロネー）マムレー」を考え併せる。

すると更に『出エジプト記』でモーセに向かい，異教の「林苑を根絶せよ」と命じた「ねたむ神」も想い浮か

ばざるを得ず，『旧約聖書』の唯一神がギリシアにせよゲルマーニアにせよ，古代神話の神々を偶像として破壊

した史実を当論は重視する。

　他方，ひとたび「根絶」された「林苑」は，「オシアン」など北欧神話世界を新たに目覚めさせる十八世紀啓

蒙の「息吹き」により甦り，「パンとぶどう酒」第13句の文字通り，この「息吹きが林苑の樹頭を揺り動かす」

ことになる。ドイツ抒情詩史上この様な詩想の先駆はクロプシュトックであり，殊にその北欧吟唱歌「ドイツ
　おや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナｔ-ﾘｱｰ
の祖トゥイスコン」において，「耳をそばだて」て静聴する理性(Vernunft)が注目される。かくして理論理

性の合理(Ratio)ならぬ「魂の歌声」が此所から響き始め，この様な「音楽の精髄」から「ドイツ神話の復

活」が望まれる。すると当の脈絡から，かつて精神史の過去において「人間の聴きとることを観照に変えた」

古典古代の「魂の眼」が見直される。

　「魂の眼」と「魂の歌声」との相克，これはゲーテとシラーの間にも見られた「客観と主観との確執」でもあ

るが，ヘルダーリッは後世のニーチェと同様この問題を一層と深化させ，「パンとぶどう酒」第四節の最高潮で

「音楽の精髄から」「偉大なる運命が轟く」「悲劇の誕生」において，造形見事な魂の古里を「至福なるギリシア！」

と歌い上げた。かくしてゲ’ツティングン詩人同盟の様な「林苑の息吹き」により

リシア，即ち隣国のヴェルサイ

なドイツ精神の炎が讃歌燃焼す

異国の宮廷趣味により潤色された「神殿と

おいて浄化されるのである。

偶像として破壊された俗流ギ

林苑と神々の世界」は，純粋

　話題の「魂の眼」は従って，大地ゲルマーニアに根さず質実剛健な林苑同盟の「息吹き」を浴び純化され，

当時次第に生育して来た謹厳な市民意識に適うものとなる。実は『パンとぶどう酒』第一節こそ，旧封建体制

下に勃興する当の新たな意識の目覚めを告げる思想詩冒頭に他ならず，「林苑」の神木にも紛うゴティック式聖

堂の「晩鐘の音」（第11句）に協和して，都市生活の日常性の只中に「今や又ある息吹きが到来し，林苑の樹頭

を天上へと揺り動かす」（第13句）。そして此所では静聴する理性（Ｈｏｒｅｈｅｎund Vernehmen)が，この音響

の諧調に耳をそばだてつつ「魂の歌声」を奏でるのである。
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HORCHEN UND VERNEHMEN

　　　 Uber den V.13in Holderlins。Brodund Wein“-

Katsumi TAKAHASHI

　Der sauselnde　。Hain“　erscheintam hexametrischen Versende im　Anfang der　dritten

Distichentrias:

　　　　Jeztauch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf",

　　　　（｡Brod und Wein“ 1. Str. V.13)

Der dahinflutende Rhythmus steigert sich allmahlich und erreichtam spondeischen Versende

seinen Hbhepunkt. Das hier auftretende Wort 。Hain“hat c!iebisherige Forschung kaum

b'eschaftigt.Jochen Schmidt zum BeispielbefaBt sich in einer phraseologischen Untei･suchung

hauptsachlich mit 。Wehn“ und 。regt ... auf"". Freilich ist das 。Wehn“ als 。geistiges

Wehn“3）nicht ohne Bedeutung, doch gerade im Zusammenklang mit diesem Wort nimmt sich

der ｡aufgeregte Hain“ noch eindrucksvolleraus.

　In der Bibel, auf die sich 。Brod und Wein“ schon vom Titel her bezieht,gibt es den 。Hayn

Mamre“4），ｗｏ。der HERR einen Bund mit Abram machte“*'. Dieser alttestamentarische

｡Bund“ mit dem alleinigenGott gipfeltein den mosaischen Ge甲tztafeln:

　　　Ich wil einen Bund machen fur alledeinem Volck ｡.. Hut dich ／ das du nicht einen Bund

　　　machest mit den Einwonern des Lands ／ da du einkompst ／ .. . Sondern jre Altar

　　　soltu vmbsturtzen ／ vnd jre Gotzen zubrechen ／ vnd jre Haine ausrotten. Denn du solt

　　　kein andern Gott anbeten ／ Denn der HERR heisst ein Eiuerer ／ darumb das er ein

　　　eiuerigerGott ist／ 6)

Diese urspriinglicheBegegnung von Gott und Mensch im 。Hayn Mamre“ hat spater die Aus-

rottung anderer Haine zur Folge, von denen die eiriesaltgriechischen und eines germanischen

Gotterhains" in。Brod und Wein“ zur Sprache kommt.

1 ) Stuttgarter Holderlin-Ausgabe (=StA)｡1946-77/1985. Bd.2. S.90.

2 ) Holderlins Elegie 。Brod und Wein“. Berlin (Gruyter) 1968. S.37-38.

　Das 。Wehn“ der Luft hat hier wie auch sonst oft in Holderlins Dichtung den Sinn von

　πνε5μα。Lutthauch“，。Windeswehen“，。Atem“，。Seele“，。Geist“｡. . . Fur die eigentum-

　liche Wendung
^regt

die Gipfel des Hains auf“ gilt die Erlauterung Friedrich BeiBners

　(StA. Bd.2. S,629)｡‥　:。Holderlin und seine Zeitgenoａｓｅｎ(besonders Goethe) wenden das

　Wort anders als der heutige Sprachgebrauch !noch in der buchstablicheren Bedeutung an

　Cetwas nach oben'bewegen‘），‥｡“

3）。Hyperion“ Bd.l, 13.Brief: StA. Bd.3. S.50.

4）。Genesis“ χIII. 18 /χＶ. 18: Biblia Germanica 1545 (=BG) nach Luther. Faksimile-

　ausgabe. Stuttgart (Deutsche BibelFesellschaft) 1967/1983. S.8/S.9.

5）。Ｅｘｏｄｏｓ“χχχIV. lOff.:BG. S.52.　　　　　　　　　　　　　，

6 ) Tacitus (urn 55-um 120):Germania. Leipzig (Rec!ａ・) 2.Aufl. 1976. S.16-17.

　‥｡lucos ac nemora consecrant　‥｡(S.16/S.17: Deutsch nach Curt Woyte) ｡‥　Ger-

　manen　・‥　Gotter ... Sie weihen ihnen vielmehr Lichtungen und Haine, . .｡
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　　Volkskundlich gesehen entspricht der Hain im V.13 sicher einem altdeutschen Gbtterhain.

Ein Relikt solch eines mythischen Hains findet man heute z.B. im dem Zeus geweihten Heilig-

turn ｡Olympia“（Ｖ.101）:

　　　　Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nicht mehr

　　In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,

　　　　Und bekranzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths?7）

　　　　（｡Brod und Wein“ 6.Str. V. 100-102)

In der Tradition des 。seeligen Griechenlands“ als 。Haus der Himmlischen“8）tｒitt hier ein

deutscher Dichter gegen die absolute Alleinherrschft des 。eifrigen Gottes“ (Deus zelote･s)" an

(V.55 der 4. Strophe ); es 。kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains ａｕf“－一一aus

Germanien offenbar.

　　Der bahnbrechende Versuch einer Wiederbelebung der Bardendichtung in Macphersons

｡Ossian“(1760) fand seinerzeit ein starkes Echo, wie z.B. dessen Ubersetzung zum SchluO

vom Goethes 。Leiden des jungen Werthers“ zeigt. Auch hier findet sich ahnlich erregtes

｡Wehn“ wie im V. 13 von 。Brod und Wein“: 。Heult, Stiirme, im Gipfel der Eichen“lo）｡。Die

Eiche weht“ '" auch in Klopstocks ｡Hain der Barden“ 12）:

Und Thuiskon vernimmts, und schwebt

　　In wehendem Gerausche des begriissenden Hains, und horcht;'"

Thuiskon, der fiktive Ahnherr der Deutschen, gelangt nicht zur rationalen Einsicht, sondern

｡horcht“, um das Heilige zu 。vernehmen“｡。Denn die Vernunft ist das Vernehmen des gottli-

chen Werkes“， behauptet Hegel in seinen 。Vorlesungen iiber die Philosophie der Geschichte“

(1832)'". Eine ahnliche Auffassung finden wir auch bei Herder und bei Luther. In 。tjber den

Ursprung der Sprache“(1772) halt Herder das 。Gehor“ fur 。die eigentliche Thiir zur Seele,

und das Verbindungsband der ubrigen Sinne“ 1s）.ｌｎLuthers 。Dictata super Psalterium“ (1513-

16) heiBt ｅｓ:。Das Wort Gottes laBt sich nur im Gehorsinn vernehmen“(verbum dei non

7 ) StA. Bd.2. S.93.

8) StA. Bd.2. S.91.

9 ) Vulgata: Septuaginta 。eebc Cnλω爾“（｡Ｅｘｏｄｏｓ“XX. 5/ χχχIV. 14）｡

10) Hamburger Ausgabe ( = HA). Miinchen (Beck/dtv) 1981/1982. Bd.6. S.112.

11) Oden. Hamburg (J. J, Chr. Bode) 1771. Faksimileausgabe. Bern (Herbert Lang) 1971. S.

　196: 。Thuiskon“ 2.Str.V.8.

12) Oden. S.196: 。Thuiskon“l.Str. V.3.

13) Oden. S.196: 。Thuiskon“ 3.Str. V.9-10.

　Vgl, Novalis
^Von

der Begeisterung“（ｕm 1788-90):Schriften.4 Bande. Leipzig (Bibliographi-

　sches Institut)1928. Bd.2. S.90.

　Der erste Wind, das erste Liiftchen, das dem Ohre des Wilden horbar durch den Gipfel der

　Eiche sauste, brachte gewiB demselben　. . . eine Bewegung, einen Gedanken von dem Da-

　sein eines machtigen Wesens hervor, der sehr nahe an die Begeisterung grenzte　｡し｡

14) Werke. 20 Bande. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1969-71.Bd.l2. S.53.　づ卜に

15) Samtliche Werke. 33 Bande. Berlin (Weidmann) 1877-1913. FaksimileausgabeいHildesheim

　(01ms) 1967-68.Bd.5. S.64.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥。
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nisi anditu percipitur )'°'und 。es laBt sich mit den Ohren vernehmen, nicht mit den Augen

erschauen“（qｕｏｄ auribus percipitur, oculis non videtur)‘7）.

　　Indiesem Zusammenhang erscheint Holderlins ｡seeliges Griechenland“， in dessen Hohepunkt

｡das groBe Geschik tbnet“，als ｡die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik“ 18）（｡Brod

und Wein“ 4 .Str. V.59-64):

　　　Aber die Thronen, ｗｏ? die Tempel, . .｡

wo tonet das groBe Geschik？

　　　Wo ist das schnelle? wo brichts, ａ!lgegenwartigen Gluks voll

　　　　Donnernd aus heiterer Luft iiber die Augen herein?1≫)-

Diesen 。Geist der Musik“ bezieht Nietzsche auf die Wiedergeburt des griechischen und des

deutschen Mythos, weil das mittelalterliche Christentum einmal solchen heidnischen Mythos

fur Gotzen erklarte: Wie 。das groSe Geschik“ der antiken Tragodie 。tonet“ auch der 。Choral

Luther's, der erste dionysische Lockruf“ ゛））.Alsokann die Reformation mit der Renaissance

im Einklang stehen｡

　　Dem musikalischen Geist stellt Nietzsche ferner‘die anschauliche 。Heiterkeit des theo-

retischen Menschen“ "' gegeniiber. Hier formt sich der Gegensatz vom Horen und Schauen zu

einer geistesgeschichtlichen Auseinandersetzung:

Das griechische Element in Philons Denken kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck,

daB, wo er in seinem Bibelteχt auf ein ausdriickliches Reden Gottes zu den Ohren der Men-

schen stoBt, er sofort bemiiht ist, das Reden Gottes EU eliminieren und an die Stelle des

Hbrens der Menschen ein Schauen, und zwar ein Schauen durch das Auge der Seek treten

zu lassen. Die Verwandlung der Ohren in Augen und weiter in Augen der Seele ist ein bei

16) Weimarer Ausgabe.　ＶＪerke.Bd.4. 1886. S.9:。Psalm“ 85. 8.

17) Weimarer Ausgabe. Werke. Bd.4. S.356:。Psalm“ U9. 105.

18) Nietzsche: Gesamtausgabe. Berlin (Gruyter) 3.Abt. Bd.l. 1972.S.17.

19) StA. Bd.2. S.92.

　In bezug auf das 。groBe Geschik“ kritisierteich von Nietzsche ausgehend R.B. Harrisons

　Arbeit 。Holderlin and Greek Literature“（Ｏｘfoｒd1975 ), da er nur 。einganz allgemeines

　Bild der griechischen Religion“（ａquite general picture of Greek religion) zeichnet und ihm

　nicht 。dieGeburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik“, sondern die pittoreske 。Vor-

　stellung des Horaz“ (the imagery of Horace) in den ｡Carmina“(I. 34.5ff.) zugrundelegt (S.

　105):Eine Betrachtung iiber das 。seeligeGriechenland“ in Holderlins 。Brod und Wein“-

　｡das groBe Geschik“ als Hohepunkt (Forschungsberichte der Universitat Kochi f必ｓJahr

　1978.Vol.27. Geisteswissenschaften. S.7-42).Uber Harrisons Arbeit: Vol.27. S.23-26.

20) Nietzsche: op. cit.S.143: 。DieGeburt der Tragodie“ 23.Kap.

21) Nietzsche: op. cit.S.lll:。Die Geburt der Tragodie“ 17.Kap.

　Vgl. Aquinas, Thomas 。Summa contra genti!ｅＳ“(1259-64)Liber III. Cap.37: Marietti-Aus-

　gabe. Torino/Roma. Vol.III.1961. S.43.

　　QUOD ULTIMA FELICITAS HOMINIS CONSISTIT IN CONTEMPLATIONE DEI. ‥.

　　Requiritur etiam quies ａ perturbationibus passion‘um, ad quam pervenitur per virtutes

　　morales et per prudentiam; et quies ab exterioribus perturbationibus, ad quam ordinatur

　　totum regimen vitae civilis. ‥｡　　　　　　　　　　　　　－j
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　　　Philon ofters auftretendes Motiv;　‥｡２°）

｡Das Auge der Seele" ( zb　７加　叩χ加　5μμα）23）spielt in der plastischen Kunst und in den

Wissenschaften der griechischen Antike eine groSe Rolle. Sokrates z.B. erklart in Platons

｡Politeia“: 。Die dialektische Methode allein fuhrt das Auge der Seele auf warts“ （533C,Ｄ）23）.

Mit Hilfe der Platonischen Philosophie unternahm der Jude Philon （ｕm 13 v.Chr.-um 54) in

Alexandria eine Exegese der heiligen Schriften. Vielleicht hat sich damals das urspriingliche

Horchen und Vernehmen bei den israelischen Patriarchen in 。das griechische Element“ 。des

theoretischen Menschen“ gewandelt, dessen Heiterkeit Nietzsche auch die 。alexandrinische

Heiterkeit“ "' nennt.

　　Das die Gipfel des Hains erregende Wehn(V.13) in Holderlins 。Brod und Wein“， das an　.

Haine urspriinglicher Religionen gemahnt, etwa an den biblischen 。Hayn Mamre", weckt auch

Assoziationen zu den im Friihmittelalter vom Chris tentum zerstorten Hainen der ･Barden.

Beide Vorstellungen verbinden sich vielleicht in Hdlderlins Verwendung des Begriffs　im

Bereich des 。seeligen Griechenlands“， das freilich weniger einem 。Auge“ als einem 。0hr“ der

Seele zuganglich ist. In Holderlins Griechenbild ist noch das urspriingliche Moment von

Horchen und Vernehmen erhalten, das sich in den V.15-20 vom 。Deutschen Gesang“ entfaltet:

　　　　　　　　　　dann sizt im tiefen Schatten,

　　　Wenn iiber dem Haupt die Ulme sauselt,

　　　Am kiihlathmenden Bache der deutsche Dichter

　　　Und singt, wenn er des heiligen niichternen Wassers

　　　Genug getrunken, fernhin lauschend in die Stille,

　　　Den Seelengesang."*'

Wie der 。Deutsche Gesang“ ist auch 。Brod und Wein“ ein 。fernhin lauschender Seelengesang“；

der deutsche Dichter horcht in einem altgriechischen Spielraum, wo dem Weingott geweihte

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　I　㎜　　　　　　　　　■Kunstwerke wie 。Oedipus“。.Antigona“　usw. aufgefiihrt werden, und vernimmt nun das

｡tonende Geschik“ der Tragodie im Hbhepunkt des ｡seeligen Griechenlandes“.

　　Wahrend das griechische ｡Auge der Seele“し:b zfjg wvx恥ぷμμα）。an die Stelle des Horens

der Menschen ein Schauen treten laBt“， durchbricht der deutsche 。Geist der Musik“ das

Schauen, um 。sich iiber das Schauen hinaus“　。und iiber das Hbren sich zugleich hinaus-

22) Boman, Thorleif: Das hebraische Denken im Vergleich mit dem Griechischen. 5.Aufl.

　Gottingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1968. S.228.

23) Platon 。Politeia“533C-D: Werke auf der Textgrundlage der 。OEuvres completes“(CoUec-

　tion des Universites de France: Paris. Les Belles Lettres.1955-74). Griechisch/Deutsch nach

　Fr. Schleiermacher. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1971-81. Bd.4. S.612t.

　　Interessanterweise hielt auch Augustinus (354-430) stets am Ausdruck 。Auge der Seele“

　　(oculum animae) fest,etwa wenn er im 7.Buch (Kap.lO) der 。Confessiones“schreibt: 。Ich

　　trat ein und schaute mit dem Auge rhener Seele, so schwach es war, hoch liber diesem

　　selben Auge meiner Seele, hoch iiber meinem Geist das unwandelbare Licht“(Bekenntnis-

　　ｓｅ.Lateinisch/Deutsch nach･Joseph Bernhart. Munchen. Kosel. 1955. S.334/S.335)｡

24) Nietzsche: op. cit.S.121:。Die Geburt der Tragodie“ 19.Kap.

25）。Deutscher Gesang“ V. 15-20:StA. Bd.2. S.20.
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zusehnen.“゜】DieseSehnsucht ins Unendliche, das Streben nach eir!em Gott im Jenseits, steht

im Gegensatz zur griechischen Vollendung Gottes iih Menschen:

　　Antike Tempel konzentrieren den Gott im Menschen; des Mittelalters Kirchen streben

　　nach dem Gott in der Hohe."'

Wie der Wind in den Wipfeln der Haine spielt,weht auch der A tern Gottes um die hohen

Tiirme gotischer Kathedralen und Munster, und ihre Glocken klingen volltonend durch die

Dammerung:

　　Stillin dammriger Luft ertonen gelautete Gloken,

　　　Und der Stunden gedenk rufet ein Wachter die Zahl.

　　Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,*

　　　（｡Brodund Wein“ 1 .Str.V.11-13)

In solchen Abendstunden konnte sich das gotische StraBburger Miinster dむｍschauenden 。Auge

der Seele“1772 offenbaren:　　　　　　　　　　　　　’

　　　Wie oft hat die Abenddammerung mein durch forschendes Schauen ermattetes Aug' mit

　　　freundlicher Ruhe geletzt, wenn durch sie die urizahligen Teile zu ganzen Massen schmolzen,

　　　und nun diese, einfach und groB, vor meiner See!e standen und meine Kraft sich wonnevoll

　　　entfaltete, zugleich zu genieBen und zu erkennen!29?

Hier gesteht Goethe bescheiden。,daB er (sich) nur beugen und anbete!l mｕB“ 29）ＤａＳ。forschen-

de Schauen“ (Theoria ) eines griechischen 。Auges der Seele“erscheint hier abgegrenzt gegen

das 。Ganze einer Empfindung in der edelsten und gewaltigsten Stilform“8°',welches nach

Jacob Burckhardt ein Kiinstler wie Schiller ausgezeichnet. Was das 。Ganze einer Empfin-

dung“ausmacht, nennt Hegel den 。verniinftigen Willen", der dem 。gotischen Dombau“ ent-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　Jsprechen kann:

　　Nur der verniinftige Wille ist dies Allgemeine, das sich in sich selbst bestimmt und

　　entwickelt und seine Momente als organische Glieder auslegt. Von solchem gotischen

　　Dombau haben die Alten nichts geｗｕBt.31）　　　　　　’

Das 。Auge der Seele“，das immer auf irgendeinen Gegenstand angewiesen ist, versagt in der

Anschauung des 。vernii�tigen Willens“， der aufs Unendliche horcht, sodaB es sich 。nur

beugen und anbeten ｍｕB“，wie Goethe bei seinem ersten Zusammentreffen mit Schiller, das er

selbst fur ein 。Gliickliches Ereignis“ (1794) hielt: 。so besiegelten wir, durch den groBten,

26) Nietzsche: op. cit. S.149: 。Die Geburt der Tragodie“ 24.Kap.

27) Goethe 。Maximen und Refleχionen“ 87: HA. Bd.l2. S.377,

28) StA. Bd.2. S.90.

29) Goethe ｡Von deutscher Baukunst‘ (1772):HA. Bd.l2. S.ll.

30) Burckhardt 。Gedachtnisrede auf Schiller“ (9.November 1859):Jahrbuch der Deutschen

　Schilleｒｇｅｓellschaft.Bd.4. Stuttgart (Kroner) 1960. Hans Mayer 。Schillers Gedichte und die

　Traditionen deutscher Lyrik“ S.73.

31) HegeにPhilosophie der Geschichte“: Werke. Bd.l2. S.67.
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vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf zwischen Obiekt ｕｎ（!Subiekt, einen Bund, der

ununterbrochen gedauert hat.“゜）

　　ln。Brod und Wein“ entwickelt sich solcher 。Wettkampf zwischen Obiekt und Subjekt“ zum

Neuen Bund des abendlandischen Christentums mit dem klassischen･ Griechentum. Holderlin

versucht, wie spater Nietzsche。,den Kampf jenes Gegensatzes zu perpetuiren“ 83）ｕｎｄsomit 。in

den Kern des hellenischen Wesens einzudringen und einen dauernden Liebesbund zwischen der

deutschen und der griechischen Cultur herzustellen“ s4）.Denn die Beziehung der Weimarer zum

Griechentum blieb innerhalb der humanistischen Tradition der Moderne. Davon zeugt Goethes

Seelendrama 。Iphigenie“(1787) , woriiber er selbst in einem Brief an Schiller vom 19. Januar

1802 schreibt: 。Ich habe hie und da hineingesehen, es ist ganz verteufelt human.“ss）Zｗei Tage

spater finden wir Schillers Urteil liber das Drama in einem Brief an Korner vom 21. Januar

1802: 。erstaunlich modern und ungriechisch“ 86）.DieSe 。humane“ und 。moderne“ Einstellung

kennzeichnet Goethes Beziehung zum klassischen Griechentum; sie fiihrt nicht, wie Hoiderlins

｡seeliges Griechenland“， unmittelbar in den 。Kern des hellenischen Wesens“， in dessen Hohe-

punkt 。das ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk der attischen Tragbdie“ "' hervor-

tritt. Dem Hain in V.13 von 。Brod und Wein“ entspricht bei Goethe ein recht idyllischer Hain

in V.6904 seines 。Faust“, ein 。erstaunlich moderner“ und 。verteufelt humaner“ Bois des

anakreontischen Rokoko aus der Zeit des Ancien Regime:

　　　　　　　　　　　　　　Schon umgeben! - Klar Gewasser ｡　　　，

　　Im dichten Haine! Fraun, die sich entkleiden,

　　Die allerliebsten! Das wird immer besser.'"'

Bei den Stiirmern und Drangern des Gottinger Dichterbundes (1772ff. ) verliert das Wort

｡Haiti“ die Verbindung zu einem franzbsischen Bois und bezeichnet nur noch einen germani‘

schen Gotterhain. Der 。Hainbund“ * vergotterte Klopstocks Bardendichtung und 。stand mit

vollen Glasern auf, und Es sterbe der Sittenverderber Wieland, es sterbe Voltaire! “4o）

　　DieGeistesverfassung des Hainbunds, die dem BewuBtsein des aufgehenden Burgertums im

18. Jahrhundert entspricht,hatte sich schon lange vorher angekiindigt; Schon vor Klopstocks

｡Messias“(I748ff.) beeinfluBte Hallers 。Versuch Schweizerischer Gedichte“(I732ff. ) die

Geschichte der deutschen Dichtung. Dieser hochgesinnte Berner Burger stand den 。fliichtigen

Dichtern“ des anakreontischen Rokoko, die 。diejenigenverfolgen, die noch einigen Ernst bey

32) Goethe 。GliicklichesEreignis“:HA. Bd.lO. S:541.

33) Nietzsche: op. cit.S.21: 。DieGeburt der Tragodie“ l.Kap.

34) Nietzsche: op. cit.S.125ff.:。DieGeburt der Tragodie“ 2O.Kap.

35) Goethe: Gedenkausgabe. Zurich (Artemis) Bd.2O. 1949. S.872.

36) Schiller:Hanser Ausgabe. Bd.5. Miinchen. 1975. Anmerkungen. S.1235.

37) Nietzsche: op. cit.S.22: 。Die Geburt der Tragodie“ l.Kap.

38) Goethe 。Faust“II.Teil(1831) V.6903-05: HA. Bd.3. S.212.

39) Paul/Betz: Deutsches Worterbuch. 5.Aufl. Tubingen (Niemeyer) 1966. S.283.

　‥｡　召ai几1772 als Bezeichnung fiirden Gottinger Dichterbund, der erst 1804 von VoB Hain-

　bund genannt wurde｡
　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　-‥-------一一------･-40) Der Gottinger Hain. Stuttgart (Reclam) 1967. S.350: Vo6 an Bruckner vom 26. Oktober

　1772. Vgl. S.359: Ｖ０８an Bruckner vom ４.August 1773.
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der Poesie beybehalten und dieselbe zu ihrer grossen Bestimmung, zur Aufmunterung zuriick-

fuhren wollen, am Gliicke der Welt durch die Tugeれd zu arbeiten“ '", sein Leben lang kritisch

gegeniiber. In den V. 147-152 seiner 。Gedanken iiber Verr!unft, Aberglauben und Unglauben“

(1729) verurteilt Haller die verweltlichte Seite der olympischeh Gbtter, wie sie sich etwa in

Ovids 。Metamorphosen“ darstellt:

　　Selbst Laster durften sich den Gbttern zugesellen,

　　Und Menschen ihre Schmach der Welt zum Beispiel stellen,

　　Geiz, Liigen, tjppigkeit, und was man tadeln kann,

　　Sa6 gulden beim Altar und nahm den Weihrauch an.　　　　　　　　　　　　　150

　　Man fullte nun die Welt mit Tempeln und mit Hainen　゛

　　Und die mit Gottern an.　‥｡４２）

Der 。Hain“(V.13) und die 。Tempel“(V.59) in 。Brod und Wein“， ein deutscher Gbtterhain

und griechische Heiligtiimer, stehen in einem diametralen Gegensatz zu den profanen 。Tern-

peln“ 。und 。Hainen“, die damals in vielen hofischen Palastgarten vorkamen und viel mit

politischen Umtrieben und mit Erotik zu tun hatten.

　　Fur den kalvinistischen Schweizer war 。die Welt mit Tempeln, Hainen und Gottern“ nur

eine Statte des Aberglaubens. Nur dieses sakularisierte Griechenbild war ihm zuganglich, und

er wuSte sicher nichts von einem 。seeligen Griechenland“， das erst nach Winckelmanns bahn-

brechenden 。Gedanken iiber die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauer-

kunst“(1755) allmahlich deutlichere Z卯ｅ annahm. Und doch schon auf dem Weg zu solcher

｡Seligkeit“ horcht Haller bereits auf einen innren ＲＵｆ:

　　Ｏ selig jene Schar, die, von der Welt verachtet,

　　Der Dinge wahren Wert und nicht den Wahn betrachtet,

　　Und, treu dem innren Ruf, der sie zum Heile schreckt,

　　Sich ihre Pflicht zum Ziel von alien Thaten steckt! ゛）

　　　（｡Uber den Ursprung des Ubels“ 1734. Ⅲ. Buch. V.161-164)

Der zum Heile schreckende innere Ruf, spater von Hegel als 。vernii�tiger Wille“ beschrieben,

wies auch den Weg, der zum Hainbund der Stiirmer und Dranger fiihrte, welche von der profa-

!len Seite der deutschen und griechischen Mythologie absahen und in diesem geistigen Reini-

gungsprozeS die Grundlagen fiir Holderlins Dichtung schufen。in der erst 。ein Wehn kommet

und die Gipfel des Hains aufregt“(V.13), auf der Sｕむhenach dem 。seeligen Griechenland“(V.

55) in。Brod und Wein“｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Manuscriptum receptum　14. 7. 1988)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Edium pronuntiatum　　28. 11. 1988)

‘41) Hallers Brief an Gemmingen, Marz 1772: 。Tagebuch seiner･Beobachtungen ijber Schrift-

　stellerund iiber sich selbst“(1787)Faksimileausgabe. Frankfurt ａｍ･Main (Athenaum) 1971.

　Teil 2 (Bd.2). S.132. Vgl. Deutsche National-Litteratur. Bd.41. 2.Abt. urn 1885. Faksimi-

　leausgabe. Sansyusya. 1974. S.163.

42) Haller 。Die Alpen und andere Gedichte“ Stuttgart (Reclam) 1965. S.29.

43）。Die Alpen und andere Gedichte“ S.72.
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QUELLENNACHWEIS

HORCHEN UND VERNEHMEN

　― Zum Verstandnis von V.13 in Holderlins 。Brod und Wein” -

l)H61derlin, Friedrich 。Brod und Wein"(1800-01) l.Str. V.1-18： Samtliche

Werke.　Stuttgarter Ausgabe (=StA). Kohlhammer.　1946-77(Register 1985). Bd.

2. S.90.　　　　　　・

　　Rings urn ruhet die Stadt:　still wird die erleuchtete Gasse,

　　　　Und, mit Fakeln geschmukt, rauschen die Wagen hinweg･

　　Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,

　　　　Und Gewinn und Verlust waget ein sinniges Haupt ．

　　Wohlzufrieden zu Haus;　leer steht von Trauben und Blumen,　　　　　　　　　　５

　　　　Und von Werken der Hand ruht der geschafftige Markt.

　　Aber das Saitenspiel tont fern aus Garten;　vieleicht, dafl

　　　　Dort ein Liebendes spielt Oder ein einsamer Mann

　　Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen

　　　　Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet. ’　　　　　　　　　　１０

　　still in dammriger Luft ertonen gelautete Gloken,

　　　　Und der Stunden gedenk rufet ein Wachter die Zahl.

　　Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,

　　　　Sieh!　und das Schattenbild unserer Erde, der Mond

　　Kommet geheim nun auch;　die Schwarmerische, die Nacht kommt,　　　　　　　１５

　　　　Voll mit Sternen und wohl wenig bekUmmert urn uns,

　　Glanzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen

　　　　ijber Gebirgeshohn traurig und prachtig herauf.

Vgl.。Le Pain et le ｖｉｎ”vers 1-18：　OEuvres. Bibliotheque de la Pleiade. Pa-

ris. Gallimard. 1967. S.807-808. Traduction par Gustave Roud.

　　La ville autour de nous ｓ゛endort. La rue illuminee accueille le silence,

　　　　Et le brui･ｔ des voitures avec １ 'eclat des toreりes ｓタeloigne et meurt.

　　Rassasies des plaisirs du jour, vers le repos ｓ゛en vont les hommes,

　　　　Et satisfait, songeur,　un front penche soupese

　　Pertes et gains. Depouille de ses fleurs, depouille de ses grappes,

　　　　Las du labeur de mille mains, desert, le meurche dort.

　　Mais au coeur des jardins ｓ゛eveille et tremble une musique lointaine,

　　　　La-bas‘joue un Eimant, qui salt? ou peut-etre un homme salsi de solitude

　　Qui se souvient de ses amis perdus, de sa jeunesse, et dans 1'arome

　　　　Des parterres fleuris chantent les fraichｅｓ fontaines infatigables.

　　La voix des cloches vibre au calme crepuscule

　　　　Et le veilleur, gsirdien des heures, crie un nombre a pleine ｖｏｉχ。

　　Oh!　voici naitre et fremir la brise aux feuilles extremes du bocage,

　　　　RegardeI　et le fantome de notre univers, la lune,

　　Mysterieusement paraitre;　et la fervente。１ａ Nuit vient,

　　　　Peuplee d'etoiles, et tout indifferente
ａ

notre vie:

　　La Donneuse d'emerveillementa。１゛Etrangふre pEirmi les hommes

　　　　Aux cimes des ･monts la-bas s'eploie et brille dans ８ａ melancolique

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　magnificence.

2)Schniidt, Jochen：　Holderlins Elegie 。Brod und Wein". Berlin. Gruyter･

1968. S.37-S.38. Vgl. Beiflner：　StA. Bd.2. S.629.

　　Das 。Wehn” der Luft hat hier wie auch sonst oft in Hblderlins Dichtung

　　den Sinn von itveuv」（ｘ。Lufthauch” 。,Windeswehen" ， Atem”, ,,Seele"。,Geist".

　　Im
。Hyperion”　　‥．　Ein Distichon aus

dem Schluflabschnitt ･der ,,Elegie”

　　　　‥．　　ein Vers der Rheinhymne, ・・。　　{S.37/S.38)　‥．　　Fur die eigen-

　　tumliche Wendung 。regt‘die Gipfel des Hains auf" gilt die Eriauterung Fr.

　　Beiflners zu Vers ７４ der Elegie 。Heimkunft”（。。... du regst Langgelerntes

　　‘mir auf!”）：。。Hblderlin und seine Zeitgenossen (besonders Goethe) wenden

　　das Wort anders als der heutige Sprachgebrauch noch in der buchstabliche-

　　ren Bedeutung an { etwas nach oben bewegen'), und zwar nicht nur psycho-

　　logisch wie hier (und z.B.：　Palinodie V.4f.：　,Wa8 regt ihr mir Vergaingenes
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　　auf ),　sondern auch im Bereich des Grelfbaren：　ｖｇ１・　,Brodund Wein' V.13：

　　,und regt die Gipfel des Hains auf ;　　‥． Ｎ　　・

3)Haiderlin 。Hyperion” Bd.l. 1797. 13.Brief：･ StA. Bd.3. S.50.

　　Und die Menschen giengen aus ihren ThUren heraus, und fUhlten wunderbar

　　das geistige Wehen, wie es leise die ｚａχヽtenHaare Uber der Stirne beweg-

　　te, wie es den Lichtstral kUhlte, ・・．　　　　　　　ｄ

ｖｇ１・。Hyperion"{Traduction par Jaccottet, Philippe)：OEuvres. S.174.

　　Lesｈｏ㎜es sortaient sur leur seuil, sentaient工９ merveilleuχ souffle im-

　　materiel soulever leurs fines chevelure8, refraichir les rayons de la lu-
　　miere;　　‥・

４）。Genesis" 13. 18 ／ 15. 18： Biblia Germanica 1545 (=BG) nach Luther.･Fak-

slmlleausgabe.　Stuttgart (Deutsche Bibelgesellschaft) 1967/1983. S.8/S.り．

　　Also erhub Abram seine HUtten ／ kam vnd wonet im Hayn Mamre ／ der zu Heb-

　　ronist ／ Vnd bawet daselbs dem HERRN Altar. （３ヽ。１８：S.8/15.18：S.9)An dem

　　tage
machte der HERR einen Bund mit Abram ／　．‥　(BG. Teil １）

Vgl.　Biblia iuxta Vulgatam Versionem^ 3.Aufl.　StuttgEirt(Deutsche Bibelge-
sellschaft) 1983. Tomus I. S.23：　、IGenesis" 18. 1.

　　apparuit
autem ｅ１Dominus in convalle Mambr､ｅ　　‥．

５）。Exodos”34. 10-14：　BG.Teil I. S.52.
　　VNDer sprach ／Sihe ／工chwil einen Bund、machen、fur alle deinem Volck ／

　　‥．　HUt
dich ／das du nicht einen Bund machest mit den Einwonern des

　　Lands
／ da du ein kompst ／das sie dir nicht ein Ergernis vnter dir wer-

　　den.
Sondern jre Altar soltu vmbstUrtzen ／vnd jre Gbtzen zubrechen ／

　　vndjre Haine ausrotten. Denn du solt kein Euidern Gott anbeten ／Denn der
　　●●･４－－¶　●　　●　　●　－゛　　　　　　Ｊ　　　　　　　　　　Ｉ
　HERR heisst ein Eiuerer / Darumb das er ein eiueriger Gott ist ／　‥。
6)Tacitus(um 55-uni 120)。Germania" Leiozifi (Reclam) 2.Aufl. 1976. S.16/S.17,

　ceterum nee cohibere parietibus deos neque in ullam humani oris speciem

　assimulare
eχ magnitudine caelestium arbitrantuΓ：　lucos ac nemora con-

　secrant
deorumque nominibus appellant seer･etum, illud, quod sola reveren-

　tia
vident. (S.16/S.17：　Deutsch nach Woyte‘; Curt)工ｍ Ubrigen vertragt es

　sich nicht mit der Vorstellung der Germanen von der Erhabenheit der Hinun-
　lischen, Gbtter in Wande einzuschlieflen und irgendwie menschenahnlich

darzustellen. Sie weihen ihnen vielmehr Lichtungen und Haine und mit Na-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一…一一一一　----一一--‘－’･●∽s｀∽゛｀゛之゛aw●　｀゛゛･u I●Iふｔ″II

a―
　　men von Gottern bezeichnen sie jenes geheimnisvolle Wesen, das

８１ｅ nur in

　ihrer Verehrung und im Geiste schauen.

Vgl.。Germania”(Text etabli et traduit par Perret, Jacques) Paris. Les Bel-

les Lettre. 1967. S.75-S.76.

　　D'ailleurs, enfermer les dieux entre des murs ou les representer sous （Ｓ．

　　75/S.76) quelque apparence humaine leur semble peu convenable ＆ １ａ gran-

　　deur des habitants du ciel;　ils leur consacrent des bois 夕t des bocages

　　et donnent le nom de dleux ａ cette realite mysterieuse que leur seule

　　piete leur fait voir.

７）。Brod und Wein” 6.Str. V.99-108： StA. Bd.2. S.93.

　　Aber wo sind ｓｉｅ？ wo bluhn die Bekannten, die Kronen des Festes？

　・Thebe welkt und Athen;　rauschen die Waffen‘nicht mehr
In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,

　　Und bekranzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths？
Warum 8chweigen auch sie, die alten heilgeh Ｔねeater?

　　Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz？

Warutn zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ｅ‘inGott nicht

　　DrUkt
den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen ａｕｆ?

Oder er kam auch selbst und nahm deB Menschen Gestalt an

　　　　Undvollendet' und schlofl trostend das himmlische Fest.
Vgl.。Le Pain et le vin" V.99-108：　OEuvres. S.812.

　　Mais ou sont-ils？ Ou fleurissent-elles, les tres-Hlustres,
　　　　Dela fete？ Athenes s'est fanee, et Thebes. La rumeur des

１００

１０５

les couronnes

armes, des

　　chars ｄ゛or
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　　Rivaux, s'est-elle ａ jamais tue aux echos d'Olympie？

　　　　Etles nefs de Corinthe ont perdu leurs couronnes pour toujours？

　　Et pourquoi ce silence encore aux antiques et saints theatres？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　Pourquoi la danse morte, et sa rituelle allegresse？

　　Et pourquoi done un dieu ne grave-t-il plus le front de l'homme

　　　　Comme jadis, et scellamt de son sceau celui qu'il ａ saisi？

　　Lui-meme il descendait parfois et prenant forme humaine

　　　　λ１ａdivine fete il donnait fin, consolateur.

8),,Brod und Wein” 4.Str. V.55-56：　StA. Bd.2. S.91.

　　Seeliges Griechenland!　du Haus der Himmlischen alle,

　　　　Also ist wahr, was wir in der Jugend gehbrt?

Vgl.　Le Pain et le ｖｉｎ”V.55-56：　OEuvres. S.810.

　　八　Ｎ，　　　　　　　　　　　八　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　タ　　ＯGrece bienheureuse!　Ｏ toi, demeure ａ tbus les dieux donnee,

　　　　Quoil　c'est done vrai, ce qu'en notre jeunesse un jour nous entendimes?

9),,Exodos" 20.　５ /34. 14:　Septuaginta.工ｄ est Vetus TestEunentum graece　iux-

ta LXX interpretes. Stuttgart (Deutsche Bibelgesellschaft) 1983. I.Teil. S.

･120/S.146.

Vgl. Vulgata.　Tom.I.　S.104/S.125･

　　ego　sum Dominus Deus tuus fortis zelotes (S.104)

　　Dominus Zelotes nomen eius Deus est aemulator (S.125)

10)Goethe, J. Wolfgang 。Die Leiden des jungen Werthers”(1774)：　Werke. Ham-

burger Ausgabe (=HA). MUnchen (Beck/dtv) 1981/1982. Bd.6.　S.112.

　　Auf, ihr Winde des Herbstes!　auf, stUrmt uber die finstere Heide!　Wald-

　　strbme, braust!　Heult, Sturme, im Gipfel der Eichen!　‥。

lDKlopstock, Fr. Gottlieb 。Thuiskon”(1764) 4 Strophen. １６ Verse： Oden Ham-

burg (Bode) 1771. Faksimile-Nachdruck. Bern (Herbert Lang) 1971. S.196-197.

　　Wenn die Strahlen vor der Dammrung nun entfliehn,・und der Abendstern

　　　Die sanfteren, entwolkten, die erfrischenden Schimmer nun

　　　　Nieder zu dem Haine der Barden senkt.

　　　　　Und melodisch in dem Hain die Quell' ihm ertbnt:

　　So entsenket die Erscheinung des Thuiskon, wie Silber ’staubt ･　　　　　　　　５

　　　Von fallendem Gewasser, sich dem Himmel, und kommt zu euch,

　　　　Dichter, und zur Quelle. Die Eiche weht

　　　　　工hmGelispel. So erklang der Schwan Venusin　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

　　Da verwauidelt er dahln flog.　Und Thuiskon vernimmts, und schwebt

　　　工ｎwehendem Gerausche des begriissenden Hains, und horcht;･　　　　　　　　　１０

　　　　Aber nun empfangen, mit lauterm GruB,

　　　　Mit der Salt' ihm und Gesang, die Enkel urn ihn.　　　　　　　　　S.196

　　Melodieen, wie der Leyer in Walhalla, ertonen ihm　　　　　　　　　　S.197

　　　Des wechselnden, des kuhneren。des deutschen Odenflugs,

　　　　Welcher, wie der Adler zur Wolk' itzt steigt,　　　　　　　　　　　　　　　　１５

　　　　　Dann herunter zu der Eiche Wipfel sich senkt.

12)Vgl. 11)。

13)Vgl, 11).

Vgl. Novalis 。Von der Begeisterung”（ｕm 1788-90)：Schriften. 4 Bande. Leip-

zig'［Bibliographisches］:nstitut) 1928. Bd.2. S.90.

　　Der erste Wind, das erste Lljftchen, das dem Ohre des Wilden hbrbar durch

　　den Gipfel der Eiche sauste, brachte gewiB demselben in seinem jungen,

　　unausgebildeten, alien auBerlichen Eindriicken noch offenen Busen eine Be-

　　wegung, einen Gedanken von dem Dasein eines machtigen Wesens hervor, der

　　sehr nahe an die Begeisterung grenzte und wo ihm nichts als Worte fehl-

　　ten, urn sein voiles, Uberflieflendes Gefuhl durch sle ausstrbmen und es

　　gleichsam den leblosen Gegenstanden urn ihn mitempfinden zu lassen, da er

　　jetzt ohne Sprache gewiB unwillklirlich auf die Kniee sank und durch sei-

　　ne stumme Bewegung verriet, daB GefUhle an Gefuhle in seinem Herzen sich

　　drangten.
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-･　　　　　　　㎜㎜■

14)Hegel, Georg Wilhelm Ｆｒ･ 。Vorlesungen viber‘die Philosophie der Geschich-

te"(l.Aufl. 1837). Einleitung： Werke. ２０Bande. Auf der Grundlage der 。Wer-

ke" von 1832-45. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 196り-71(Register 1979). Bd.
12. 1970. S.53.

　Gott
regiert die Welt, der工nhalt seiner Regierung, die Vollfiihrung sei-

　nes Plans ist die Welteeschichte. Diesen will die Philosophie erfassen:
●●● Die Philosophle will den Inhalt, die Wirklichkeit der gbttlichen

　　Idee erkennen und die verschmahte Wirklichkeit rechtfertigen. Derm die

　　Vernunft ist das Vernehmen des gbttlichen Werkes.

15)Herder, Johann Gottfried 。Abhandlung Uber den Ursprung der Sparche”(Ber-
１１ｎ1772)工.Teil. 3.Abschn.：Samtliche Werke. 33 Bande. Berlin (Weidmann)

■Ifl77-1<?13.Faksimile-Nachdruck. Hildesheim (01ms) 1967-68. Bd. 5. S.64･

　　Hier ist die Hauptbemerkung：　,,Da der Mensch bios durch das Gehbr die

　　Sprache der lehrenden Natur empfangt, und ohne das die Sprache nicht er-

　　finden kann：　８０ist Gehor auf gewifle Weise der Mittlerヽｅseiner Sinne,

　　die eigentliche Thiir zur Seele。und das Verbindungsband der ubrigen Sin-
　　ne geworden.”　‥。

16)Luther,　Martin ..Dictata super Psalterium. 1513-16”：　Werke. Kritische Ge-

sammtausgabe. Weimarer　Ausgabe (Hermann Bohlau:) Bd.3/Bd.4. 1885/1886. Un-

veranderter Abdruck. Weimar (Hermann･ Bbhlaus Nachfolger) 1966/1966.
　　Psalmus 85. 8 (Bd.4. S.9)

　　　Audlam：　quia auditui nostro ostensa est misericordia ista et donatum

　　　salutare istud dei, nondum autem visui.・　　‥．

　　　Quid loquatur:　quia verbum dei non nisi auditu percipitur. Natura enim

　　　verbi est audiri. ●●●　　　　　　　　　　　　　　　■

17),,Dictata super Psalterium”：　Psalmus 119. 105 (Werke. Bd.4. S.356).

　　　Nam oculos oportet captivari in obsequium Christi et solo verbo duci ，

　　　quod auribus percipitur, oculis non videtur.　‥。

18)Nietzsche, Friedrich 。Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik”

(1872)：Werke. Kritische Gesamtausgabe. Berlin (Gruyter)工工工.Abt. Bd.l.
1972. S.17,

19)Takahashi, Katsumi：　Elne Betrachtung liber das ..seelige Griechenland･･ １ｎ

Hblderlins 。Brod und Wein" - 。das groBe Geschik” als Hbhepunkt. (For-

schungsberichte der Universitat Kochi fUrs Jahr 1978. Vol.27. Geisteswis-

senschaften. S.7-42. （Ｉ工工)(3) (b)in bezug auf Harrisons Erklarung. S.23-28.

　　Das Wesentliche ist hier der 。schrbklichfeierliche", dem hellenisch-klas-

　　sischen Mythos und Logos gleichursprUnglich entsprechende Traum des 。herr-

　　lichen Juplters" und sein wesentliches Symbol ist 。das grofle Geschik”（Ｖ．

　　62), das 。bricht, allgegenwartigen GlUks voll donnernd aus heiterer Luft

　　uber die Augen herein"(V.63-64)。工ｎ ,,Hblderlin an ＧｉヽeekLiterature”（ＯＸ－

　　ford 1975) scheint mir R.B.Harrison dieses Wesentliche und das wesentli-

　　CheSymbol zu vernachiassigen.　Er hatte 。。theSpirit of Greece”(S.84) ge-

　　radeim wesentlichen Symbol：　,,das grofle Geschik” sehen sollen. Jedenfalls

　　erklart er die V.59-64 folgenderniaBen(S.104f.)：

　　　In the following strophes of 。Brod und Wein” Apollo and Zeus continue
to provide Holderlin with the imagery with which he writes of ,,seeliges
Griechenland”．　Inthe fourth strophe(V.55ff.) he conjures .upａ vision
of Greece in ａ series of questions. The first third of the strophe, it-
self embedded in the triadic structure of the elegy as ａ whole, ends

with　ａ quite general picture く）ｆGreek religion：　‥．　(S.104/S.105)
Holderlin, however, asserts his belief in the divinity of nature with
the imagery of Horace, who professed to revise hissceptical attitude
when he heard how 。Diespiter　per puriim tonantes ／egit equos vo-

lucremque currum”(Carmina.工. 34. 5ff.).　　ｉ
(Vol.27. S.23//S.27) ...　The imagery of Horace”， das wesentlich

auf dem
iiepikurischen Willen" des 。Human:!smus" beruht, zeigt den ..Jupiter"
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nicht so 。schrbklichfeierlich" wie Hblderlins Brod und Wein" 。das grofle
Geschik” als 。herrlichen Jupiter" darstellt. Es ｉｓ七doch。。picturesque”．
Der Jupiter von Horaz(。Carmina” 1.34.5ff.) korrespondiert daher nicht mit
dem 。seeligen Griechenland” von 。Brod und Wein”。。Hblderlin, however, as-
serts his belief in the divinity of nature with the imagery ｏｆ”the Helle-
nic classics;　wie z.B. Hesiodos (。Theogonia”687ff.), den er meinen He-
siod”(StA.　Bd.6.　S.88：　BriefNr.6O) nennt：　,(Vol.27.　S.27/S.28)　‥・
　　Nichtmehr hemmte Zeus jetzt seinen gewaltigen Mut:　ihm
　　Fulltedas Herz sich schnelle mit Mut ａｎ;　alleGewalt jetzt
　　Liefler heraus und schritt von dem Himmel und von dem Olympos

Nieder mit unaufhorlichem Blitzstrahl;　feurige Strsihlen,
Schlag auf Schlag, jetzt folgen mit Glanz und Donnergebriille
Aus der gewaltigen Hand und walzten die heilige Glut her,
Zahllos;　rings - da erdrohnte die Nahrungspehderin Erde
Mitten im Brand;　laut kracht゛in der Glut die unendliche Waldung･
Rings auch kochte der Boden, sowie des Okeanos Fluten
Samt dem unwirtlichen Meer;　es umgab jetzt glUhender Dampfhauch
Alle Titanen der Erde;　die schreckliche Flamme gelangte
Bis zu der gbttlichen Luft;　der Gewaltigen Auge sogsir ward
Blind vom funkelnden Glanz des himmelentsendeten Blitzes。
Furchtbar fullte die Hitze das Cha'os, ・・・

２０)。Die Geburt der Tragbdie” Kap.23：　op. cit. S.143･

　　Aus diesem Abgrunde ist die deutsche Reformation hervorgewachsen：　in deren

　　Choral die Zukunftsweise der deutschen Musik zuerst erklang.　So tief, mu-

　　thig und seelenvoll, so Uberschwanglich gut und zart tonte dieser Choral

　　Luther's, als der erste dionysische Lockruf, der aus di chtverwachsenem

　　Geblisch, im Nahen des Friihlings, hervordringt.

２１)。Die Geburt der Tragbdie" Kap.l7：　op.　cit.　S.lll・

　　diese Heiterkeit ist ein Gegenstuck zu der herrlichen 。Naivitat" der alte-

　　ren Griechen, wie sie, nach der gegebenen Charakteristik, zu fassen ist

　　als die aus einem diisteren Abgrur!de hervorwachsende BlUthe der apollini-

　　schen Cultur, als der Sieg, den der hellenische Wille ｄｕｚ?chseine Schon-

　　heitsspiegelung uber das Leiden und die Weisheit des Leidens davontragt.

　　Die edelste Form jener anderen Form der 。griechischen Heiterkeit”, der

　　alexandrinischen, ist die Heiterkeit des theoretischen ‘Menschen：　　‥．

Vgl. Aquinas, Thou!as ,,Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores In-

fide Hum seu SUMMA CONTRA GENT工LES"(1259-64) Liber 工工工.Cap.37： Marietti-

Ausgabe.　Torino/Roma. Ｖ０１.1(ｌｎｔｒｏｄｕＣｔｉｏ)／Ｖ０１.1工(Liberエーエエ)／Ｖ０１．工工工(Liber

工工工)。1967/1961/1961. Vol. IlKLiber工工工)。1961.　S.43.

　　ＣＡＰ．ＸＸＸＶ工工｡-QUOD ULTIMA ＦＥＬ:rCITAS HOM工NIS CONS工ST工Ｔ工Ｎ CONTEMPLATIONE

　　DEI.

　　　　Si igitur ultima felicitas hominis non consistit in exterioribus, quae

　　dicuntur bona fortunae;　neque in bonis corporis;　neque in bonis animae

　　quantum ad sensitivgun partem; neque queintum ad intellectivam secundum ac-

　　turn moraliurn virtuturn;　neque secundum intellectuales quae ad actionem per-

　　tinent, scilicet artem et prudenticim：　relinquitur quod ultima hominis fe-

　　licitas sit in contemplatione veritatis.

　　　　Haec enim sola operatio hominis est sibi propria;　et in ea nullo modo

　　aliquod aliorum animalium communicat.

　　　　Haec etiam ad nihil aliud ordinatur sicut ad finem：　cum contemplatio

　　veritatis propter seipsam quaeratur.

　　　　Per hanc etiam operationem homo suls superioribus coniungitur per simi-

　　litudinem：　quia haec tanturn de operationibus humanis in Deo et in substan-

　　tiis sepeiratis est.

　　　　Hac etiam operatione ad ilia superiora contingit, cognoscendo Ipsa quo-

　　cumque modo.

　　　　Ad hanc etiam operationem sibi homo magis est sufficiens：　utpote ad earn ，

　　in parum auxilio exteriorum rerum egens.
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　　　Ad hanc etiam omnes allae humanae ODerationes ordihari vldentur sicut

　　ad finem. Ad perfectionem enim contemplationis requiritur incolumitas

　　corporis, ad quam ordinantur artiflcialia omnia quae sunt necessaria ad

　　vitam. Requiritur etiam qules ａ perturbationibus passionum, ad quam per-

　　venitur per virtutes morales et per prudentiam;　et qules ab exterioribus

　　perturbationibus, ad quam ordinatur totum regimen vitae civilis. ut sic,

　　si recte considerentur, omnia humana officia servire videantur contem-
　　plantibus veritatem.

22)Boiiian, Thorleif：　Das hebraische Denken im Vergleich mit dem Griechi-

schen.　5.Aufl.　Gottingen (Vandenhoeck & Ruprecht)べ1968. S.228.

　　Das griechische Element in PhiIons Denken kommt nicht zuletzt darin zum

　　Ausdruck,
dafl, wo er in seinem Bibeltext auf ein ausdrlickliches Reden

　　Gottes
zu den Ohren der Menschen stoflt, er sofort bemiiht 1st, das Reden

　　Gottes zu eliminieren und an die Stelle des Hbrens der Menschen ein

　　Schauen,
und zwar ein Schauen durch das Auge der Seele treten zu lassen.

　　Die
Verwandlung der Ohren in Augen ｕｎ(!weiter in Augen der Seele ist ein

　　bei
PhiIon bfters auftretendes Motiv;　　‥．　　　　ｉ

23)Platon 。Politeia” 533C-D：　Werke auf der Textgrundlage
der 。OEuvres com-

pletes(Collection des Universites de France)"(Paris. Les
Belle8 Lettres.

1955-74) Darmstadt (Wissenschaftliche Buchfiesellschaft) 1971-81.
Bd.4. S.

612/S.613(Deutsch nach Schleiermacher, Fr. Daniel Ernst)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---一一-----'-一一y‘｡‘゙ ｀″゛｀゛~～ふ｀J4la亀Jり/●ろ６し(ｘλｃｘＴしKnpe:So6os

uo。n　｡. ･ . T(J T恥φｕχ恥石叩ａ　‥。&。&ΥCL a。ω，

Ｎ?? aber, sprach ich, geht･die dialektiscホｅ Methode allein auf diese
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　-------alle Varaussetzungen aufhebend,

gerade zum Anfange selbst, damit dieser

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一
fest werde, und das in Wahrheit

in barbarischem SChlamm
vergrabene Auge

』_一一r9－　9 ●　●・　　●　　　－＾　‾

der Seele zieht sie gelinde hervor und rUhrヽｔes aufwarts
　　　　　　　　　　　　　　~．　　　　　－一一一一　－”－’-”?ミ～｀゛｀4｀4゛.”｀4゛り･J● ●●・Vgl. Augustinus 。Confessiones/Bekenntnisse” libers, v. Bernhart, Josef. MUn-

Chen (Kbsel) 1955. S.334/S.335.

　Intravi et vidi qualicumque oculo animae �eae supra eundem oculum anlmae
meae,･supra mentem me am lucem inconmutabilem.　‥；　　　　(S.334/S.335)

工ch trat eiri und schaute mit dem Auge meiner Seele√８ｏ schwach es war,

hoch Uber dieseiti selben Auge meiner Seele, hoch liber meinem Geist das
unwandelbEire Licht.

仙・．　　　　　　　　　　　　　■　　----------"‘一～｀゛二~≫1
o,　　　　・●●

２４)。DieGeburt der Tragedie" Kap.l9：　op. cit. S.121.

　　Es
liegt also auf den ZUgen der Oper keinesfalls jener elegische

Schmerz

　　eines
ewigen Verlustes, vielmehr die Heiterkeit des ewigen Wiederfindens,

　　diebequeme Lust an einer idyllischen Wirklichkeit, ・・．　　Werdie Oper
　　vernichten will, muss den Kampf gegen jene alej!andrinische Heiterkeit

　　--Iﾐ-w㎜皿●･●w尋ｓｙ　　　　●●●25)Holderlin 。Deutscher Gesang” Ｖ．１５－２０：　StA.Bd.2. S.202。

　　　　　　　　　　　　　dannsizt im tiefen Schatten,

　　Wenn Uber dem Haupt die Ulme sauselt,　　　｀

　　Ａｍ’klihlathmenden Bache der deutsche Dichter

　　Und singt, wenn er des heiligen nlichternen･, Wassers

　　Genug getrunken, fernhin lauschend in die Stille,。･　Λ

　　Den Seelengesang･
ｖｇ１・。Chant allemand”(Traduction

par Fedier,一一Ｆｉヽancois) v.15-20：　OEuvres.
S.883.

　　　　　　　　　　　　alors
est assls dans 1'ombre profonde,

　　Quand
par-desaus la tete 1'orme murmure,‘

　　Auruisseau qui exhale la fraicheur, １ｅpoete allemand
　　Etchante, quand il ａ de l'eau saintement sobre
　　Assezbu, ecoutant au loin dans le calme,

　　Le
chant de 1'ame.

２６)。DieGeburt der Tragodie" Kap.24： op. cit. S.149.

　　Sollte
sich nicht inzwischen dadurch, dass wir die Musikrelation der

Dis-

　　sonanz
zu Hulfe nahmen, jenes schwierige Problem der ｔχ?agischenWirkung

　　wesentlicherleichtert haben? Verstehen wir doch jetzt, was es heissen
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　　will, in der Tragbdie zugleich schauen zu wollen und sich Uber das

　　Schauen hinaus zu sehnen： welchen Zustand wir in Betreff der kunstle-

　　risch verwendeten Dissoneinz eben so zu charakterisiren hatten, dass wir

　　horen wollen und Uber das Hbren uns zugleich hinaussehnen. Jenes Stre-

　　benin's Unendliche, der Flugelschlag der Sehnsucht, bei der hbchsten

　　Lust an der deutlich percipirten Wirklichkeit, erinnern daran, dass wir

　　inbeiden Zustanden ein dionysisches Phanomen zu erkennen haben, ・・・

27)Goethe 。Maximen und Reflexionen" ８７：　HA.Bd.l2. S.377.・

　Antike Tempel konzentrieren den Gott im Menschen;　des Mittelalters Kir-

　　Chen streben nach dem Gott in der Hohe.

28),,Brod und We in”(。Le Pain et le vin") V.11-13：　Vgl. 1)。

29)Goethe
I,Von

deutscher Baukunst"(1772)：HA. Bd.l2. S.ll.

　　Mit welcher unerwarteten Empfindung,uberraschteﾌmich der Anblick, als

　　ich davor trat!　Ein ganzer, grofler Eindruck fullte meine Seele, den,

　　weil‘er aus tausend harmonierenden Einzelheiten bestcind, ich wohl

　　schmecken und genieflen, keineswegs aber erkennen un^d erklaren konnte･．

　　Sie sagen, daB es also mit den Freuden des Himmels sei, und wie oft bin

　　ich zuriickgekehrt, diese himmlisch-irdische Freude zu genieflen, den Rie-

　　sengeist unsrer altern BrUder in ihren Werken zu umfassen. Wle ･oft bin

　　ich zuriickgekehrt, von alien Seiten, aus alien Entfernungen, in j edem

　　Lichte des Tags zu schauen seine Wurde und Herrlichkeit！　Schwer ist's

　　dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ist, daB er

　　nur beugen und anbeten muB. Wie oft hat die Abenddammerung mein durch

　　forschendes Schauen ermattetes Ａｕｇm゙it freundlicher Ruhe geletzt, wenn

　　durch sie die unzahligen Teile zu gEinzen Massen schmolzen, und nun die-

　　se, einfach und groB, vor meiner Seele standen und meine Kraft sich won-

　　nevoll entfaltete, zugleich zu genieflen und zu erkennenI　Da offenbarte

　　sich mir, in leisen Ahndungen, der Genius des groflen Werkmeisters.　‥。

30)Burckhsirdt, Jacob 。Gedachtni srede auf Schiller”(9. Nov. 1859)：Jeihrbuch

der Deutschen Schillergesellschaft. Bd.4. Stuttgart (Kroner) 1960. S.7.2-89;

Mayer, Hans ..Schillers Gedichte und die Traditionen deutscher Lyrik” S.73.

　　Fortan steht er einzig unter alien lyrischen Dichtern, weil er mit star-

　　kem, gelautertem Willen der Verewigung des einzelnen Momentes, der ein-

　　zelnen Situation wesentlich･ entsagt, nicht zu jener Gattung gehbrt, in

　　der vor allem groB sind Properz, Ovid, Byron, Victor Hugo, Goethe.

　　Schiller verewigt das Gcu^ze einer Empfindiing in der edelsten und gewal-

　　tigsten Stilform. Fortan sammelt er alle Strahlen des GefUhls volls七祓ｎ－

　　dig. so dafl er trotz der Allgemeingiltigkeit seiner Gedichte doch so er-

　　greift, wie nur das Momentane irgend ksinn. Tausende haben schbne Liebes-

　　lieder gedichtet, nur Er die Wurde der Frauen　。‥

31)Hegel 。Philosophie der Geschichte" Einleitung： Werke. Bd.l2. S.67.

　　Die Hauptsache ist, dafl die Freiheit, wie sie durch den Begriff bestimmt

　　wird, nicht den subjektiven Willen und die Willkur zum Prinzip hat, son-

　　dern die Einsicht des allgemeinen WiHens, und dafl das System der Frei-

　　heit freie Entwicklung ihrer Momente ist.　Der subjektive Wille ist eine

　　ganz formelle Bestimmung, in der gar nicht liegt, was er will. Nur der

　　vernlinftige Wille ist dies Allgemeine, das sich in sich selbst bestimmt

　　und entwickelt und seine Momente als organische Glieder auslegt. Von sol-

　　chem gotischen Dombau haben die Alten nichts gewuBt.

32)Goethe 。Gluckliches Ereignis"：　HA. Bd.lO. S.541.

　　Schiller　‥。･　erwiderte darauf als ein gebildeter Kantianer;　und aus

　　meinem hartnackigen Realismus mancher Anlafl zu lebhaftem Widerspruch ent-

　　stand, so ward viel gekampft und dann Stillstand gemacht;　keiner von bei-

　　den konnte sich fur den Sieger halten, beide hielten sich fur unuberwind-

　　lich.　Wenn er das ｆＵｒ･eine 工dee hielt, was ich als Erfahrung aus-
　　sprach, so muflte doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes, BezUg-

　　liches obwalten! Der erste Schritt war jedoch getan. Schillers Anziehungs-

　　kraft war groB,　er hielt alle fest, die sich ihm naherten;　　‥．　　alle
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　　beiderseitigen Freunde waren froh, und so besiegelten wir, durch den

　　groBten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf zwischen Objekt

　　und Subj ekt ，einen Bund, der ununterbrochen gedauert, und fUr uns Lind

　　andere manches Gute gewirkt hat.

３３）。DieGeburt der Tragbdie” Kap.l：　op. cit. S.21-22.

　　An ihre beiden Kunstgottheiten, Apollo und Dionysus, knUpft sich unsere

　　Erkenntniss, class in der griechischen Welt ein ungeheurer Gegensatz, nach

　　Ursprung und Zielen, zwischen der Kuhst des' Bildners, der apollinischen,

　　und der unbildlichen Kunst der Musik, als der des Dionysus, besteht：　bei-

　　de so verschiedne Triebe gehen neben einander her, zumeist im offnen

　　Zwiespalt mit einander und sich gegenseitig zu imnier neuen kraftigeren

　　Geburten reizend, urn in ihnen den Kampf jenes Gegensatzes zu perpetuiren,

　　den das gemeinsame Wort ,Kunst” nur scheinbar uberbrUckt;　bis sie end- 。

　　lich,　durch einen metaphysischen Wundereikt des hellenischen 。WiHens” ，

　　mit einander gepaart erscheinen (S.21/S.22) und in dieser Paarung zuletzt

　　das ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk der attischen Tragbdie

　　erzeugen.

３４）。DieGeburt der Tragodie" Kap.2O： op. cit. S.125//S.127.

　　dem edelsten Bi1dungskampfe Goethe's, Schiller's und Winckelmann's 。１･・

　　Sollten wir　nicht daraus den Schluss ziehen durfen, dass in irgend

　　welchem Hauptpunkte es auch jenen Kampfern nicht gelungen sein rabchte, .

　　in den Kern des hellenischen Wesens einzudringen urid eineri dauernden Lie-

　　besbund zwischen der deutschen und der griechlschen Cultur herzustellen?

　　‥。(S.125//S.127) ...　Wenn es solchen Helden, wie Schiller und Goe-

　　the, nicht gelingen durfte, jene verzauberte Pforte zu erbrechen, die in

　　den hellenischen Zauberberg fUhrt, wenn es ｂｅ↓ihrem muthigsten Ringen

　　nicht weiter gekommen ist als bis zu jenem isehnsUchtigen Blick, den die

　　Goethische工phigenie vom barbarischen Tauri･Ｓ aus nach der Heimat Uber

　　das Meer hin sendet. was bliebe den Epigonen solcher Helden zu hoffen 。‥

　　unter dem mystischen Klange der wiedererweckten Ｔｒ･agbd工enmusik.

35)Goethes Brief an Schiller vom １９．Jan. 1802： Gedenkausgabe. ZUrich (Ar-

temis) Bd.2O. 1949. S,872.

　　Hiebei kommt die Abschrift des grazisierenden Schauspiels.工ch bin neu-

　　gierig, was Sie ihm abgewinnen werden.工ch habe hie und da hineingesehen。
　　esist ganz verteufelt human.　‥。

36)Schillers Brief an Kbrner vom ２１．Jan. 1802：　Hanser Ausgabe. Bd.5. MUn-

Chen.　1975.　S.1235(Anmerkungen)。　　　　　　　　へ’

　　ゆ工phigenie≪sel ≫so erstaunlich modern und ungriechisch, dafl man es

　　nicht begreift, wie es mbglich war, sie jemals einem griechischen stuck

　　zuvergleichen《４

３７）。DieGeburt der Tragodie" Kap.l： op. cit. S.22. Vgl. 33)。

38)Goethe 。Faust” V.6903-05： HA. Bd.3. S.212. HOMUNCULUS。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Schbnumgeben1　- Klar Gewasser

　　Imdichten Haine!　Fraun, die sich entkleiden,

　　Die allerliebsten! - Das wird immer besser.　　　　　　　　　　　　　　　　　6905

39)Paul, Hermann
I
Deutsches Worterbuch” bearbeitet ｖ． Betz, Werner. 5.Aufl.

Tubingen (Max Niemeyer) 1966. S.283.

　　Klopstock hat den Hain zum Sitz und Symbol der germanischen Dichtkunst

　　gemacht im Gegensatz zur griechischen (vgl. die Ode 。Der HUgel und der

　　Hain”1767) daher Hain 1772 als Bezeichnung fur den Gottinger Dichter-

　　bund, der erst 1804 von VoB Hainbund gensinnt wurde.

40)Der Gbttinger Hain. Stuttgart. Reclam-Universal-Bibliothek. 1967. S.350.

　　VoB an Bruckner ／ 26. Oktober 1772 ／　　‥．　Gesundheiten wurden auch ge-

　　trunken. Erstlich Klopstocksl　Boie nahm das Glas･, stand auf, und rief：

　　Klopstock. Jeder folgte ihm, nannte den groBen Ncunen, und nach einem hei-

　　ligen StiHschweigen trank er.　Nun Ramlers!　Nich七 voll so feierlich;　Les-

　　sings, Gleims, GeBners, Gerstenbergs, Uzens, Weissens ｕＳＶＩ.undnun mein
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　　aller･liebster bester Bruckner mit seiner Doris. Ein heiliger Schauer

　　mufl Sie den Augenblick ergriffen haben, wie der ganze Chor, Hahn, die

　　Miller mit ihrer mannlichen deutschen Kehle, Boie und Burger mit Silber-

　　stimmen, und HiDlty und ich mit den ubrigen (meine Stimme kennen　Sie)

　　das feurige：　Lebel　ausriefen. Jemand ricinnte Wieland, mich deucht Burger

　　wars.　Man stand mit vollen Glasern auf, und - Es sterbe der Sittenver-

　　derber Wieland, es sterbe Voltaire！　UBW.

ｖｇ１・　。DerＧ６七tinger Hain"(Reclam) S.359：　VoB an Bruckner VOID ４．　Aug.　!。773.

　　Jetzt las　Gramer aus den Triumphgesangen, und Hahn etliche sich auf

　　Deutschland beziehende Oden von Klopstock vor. Und darauf tranken wir

　　Kaffee;　die Fidibus waren aus Wielands Schriften gemacht.・Boie, der　　・・

　　nicht raucht, muflte doch auch einen anzunden, und auf den zerrissenen

　　工dris stampfen. Hernach tranken ｗｉｒ・inRheinwein Klopstocks Gesundheit,

　　Luthers Andenken, Hermanns Andenken, des Bunds Gesundheit, dann Eberts,

　　Goethens (den kennst du wohl noch ｎｉｃ･ｈｔ?),Herders usw. Klopstocks Ode

　　der Rheinwein ward vorgelesen, und noch einige andere.　Nun war das Ge-

　　sprach warm. Wir sprachen von Freiheit, die HUte auf ｄｅｍ･Kopf, von

　　Deutschland, von Tugendgesang, und du kannst denken, wie. Dann aflen wir,

　　punschten, und zuletzt verbrannten wir Wielcinds 工dris und Bildnis.　‥。

41)Hallers Brief an Gemmingen, Marz 1772：　。Tagebuch seiner Beobachtungen

uber Schriftsteller und uber sich selbst'･２ Teile. Bern･(Hallersche Buch-

handlung) 1787. Faksimile-Ausgabe. Frankfurt am Main (Athenaum) 1971. Bd.

KTeil l)/Bcl.2(Teil 2). Bd.2. Teil 2. S.132.　Vgl. Deutsche National-Lit- 。

七eratur. Bd.41. 2.Abt. urn 1885. Faksimileausgabe. Sansyusya. 1974. S･。163.

　　工st es also das Murren eines Sauertopfes, wenn ich gewunscht habe, wenn

　　ich noch wUnsche, dafl so vieler Witz, daB eine so rosichte Einbildungs-

　　kraft, daB die gluhenden Farben der hellsten Mahlerey nicht zum allge-

　　meinen Schaden angewendet wurden;　und sind die lustigen, die schalkhaf-

　　ten, die fluch七igen Dichter, sind Ihre Bewunderer gerecht, wenn sie

　　nicht nur ･frey seyn wollen, zum Schaden der Sitten, zur UnterdrUckung

　　ncitigerer Pflichten reizend und verfuhrerisch zu dichten;　wenn sie so-

　　gar diejenigen verfolgen, die noch einigen Ernst bey der Poesie beybe-

　　halten, und dieselbe zu ihrer grossen　Bestimmung, zur Auf- (S.132/S.133),

　　munterung zuriickfuhren wollen, am Glucke der Welt durch die Tugend zu

　　arbeiten?

42)Haller,　Albrecht。Gedanken iiber Vernunft, Aberglauben und Unglauben”

(1729) V.147-160： 。Die Alpen und andere Gedichte” Stuttgart. Reclam-Univer-

sal-Bibliothek. 1965. S.29.

　　Selbst Laster durften sich den Gbttern zugesellen,

　　Und Menschen ihre Schmach der Ｗｅ１七zum Beispiel stellen,

　　Geiz, LUgen, Uppigkeit, und was man tadeln kann,

　　SaB gulden beim Altar und nahm den Weihrauch an.　　　　　　　　　　　　　　１５０

　　Man fuUte nun die Welt mit Tempeln und mit Hainen

　　Und die mit Gottern an. Bedeckt mit Edelsteinen,

　　Nahm bald der Priester nach des Pbbels Augen ein

　　Und wollte, wie sein ＧＯ七七,von ihm verehret sein.

　　Darauf herrschte der Betrug, bewehrt mit falschen Zeichen,　　　　　　　１５５

　　Und mu3te von der Welt die scheue Freiheit weichen,

　　Die Wahrheit deckte sich mit tiefer Finsternis,

　　Vernunft ward eine Magd und Weisheit Argernis;

　　So liefl die Vorwelt sich die Macht zum Denken rauben,

　　Und alles bog das Knie vor schlauem Aberglauben.　　　　　　　　　　　　　　１６０

43)Haller 。Uber den Ursprung des Ubels"(1734) II工.Buch. V.161-164：　Reclam-

Haller. S.72.

　　０selig jene Schar, die, von der Welt verachtet,

　　Der Dinge wahren Wert und nicht den Wahn betrachtet,

　　Und, treu dem innren Ruf, der sie zum Heile schreckt,

　　Sich ihre Pflicht zum Ziel von alien Taten steckt!
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ｇLA BRISE AUX FEUILLES EXTREMES DU ＢＯＣＡＧＥ。
Sur le vers 13 dans く(ＬｅPain et le vin>》de HSlderlin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"　　　　　Katsumi　TAKAHASHI

ANNUEL DE L'UNIVERSITをDE‘KOCHI (JAPON)

　　TOME XXXVII.　　　　SCIENCES HUMAINES

　　　　　rSsumI;

　　Le poSte attire 1'attention du lecteur sur l'espace sonore dans les vers

Ｈ－１３ de la premiere Ｓtrophe du poeme ≪Le ･Pain et le ｖｉｎり

　　　La voix des cloches vibre au calme crepuscule

　　　　　Etle veilleur, gardien des heures, crie　un nombre ａ pleine voix.

　　　０ｈ！voici naitre et fremir la brise aux feuilles extremes du bocage,

　　　　(Holderlin "Le Pain et le vin*　1800-01. vers　11-13)

゛Ｌａvoix des cloches' vient d'une cathedrale gothique, et on dresse l'oreil-

１ｅvers ≪la brise aux feuilles extremes du bocageりQuant au ≪bocage・(vers

13), il faut distinguer le bocage sacre du bocage profane qui ne correspond

pas ａ "la ｖｏｉχdes clochesヵ．０ｎ trouve ce dernier dans un ｊardin seculier

du palais baroque ou rococo, tandis que l'autre concerne le sanctuaire:

c'etait la deroeure de l'fitre supreme Ｃｈｅ！!es patriarches bibliques , les

Grecs antiques et les Cermains .

　　Ceux qui ont epure le ≪bocageべHain) sont 1己Ｓpo§tes de Ｐ・Alliance du

bocage≫(Hainbujid) 2l Gdttingen. Us admirent avant tout Klopstock qui ａ Chan-

t6 “Le Messie≫(1748-73).　II en resiilte qＵｅ‘１ａculture importee de l'Ancien･

Regime inspire de la repugnance aux ≪camarades de 1'Alliance・ a P万巨poque de

l'Orage et de la Tempete(Sturm und Drang) en Allemagne:･　≪Mort a Wieland, le

destructeur des moeurs; Mort a Voltaire!ｓ. Voici le civisme serieux qui

s'epanouira par degree au Sii!cle des lumieres et fructifiera dans les ＰＯ卜

mes didactiques et philosophiques de Schiller et Holderlir!.

　　Haller ａ parlS le premier en vers de la dignite civile dans la litteratu-

re allenande de ce temps-ia. En est la preuve son (･Essai des poemes suis-

ses')(1732-77)：

　　　６bienheureux ce groupe, qui, meprise　par le monde,

　　　Consid§re la vTaie valeur et non point １'illusion,

　　　Et, fidele ａ l'appel interieur, qui Ｐ epouvante vers le salut,

　　　Elle n゛ａde but en tous　les actes que son devoir！

　　　　(Haller ･･Sur l'origine du mal*　1734. Livre III. vers　161-I6A)

Par ailleurs ce calviniste de Berne ａ十conda万nine万９万１ｅmonde avec les temples ，

les bocages et les dieux ≫, parce qu'il　le tenait pour le produit d'une ≪su-

perstition rusee･》:　il doit 1'avoir mis en rapport av.ec Ｓtatues de Bacchus

ou Venus dans les bocages profanes　du palais. II semble impossible qu'il

ait concilie la Grece mythique avec ≪l'appel interieur≫.

　　Aucontraire wla brise du bocagenCvers　13) n'est jamais en desaccorde

avec la "GrSce bienheureuse･>(vers 55) dans ≪Le Pain et le ｖｉｎ･》deHolderlin.

La ≪Grece bienheureuse* se met en face de ｌａ･GrSce secularisee de l'epoque・

Cette confrontation repond a la difference entre le bocage sacre et le bo-

cage profane. II s'ensuit que ･<l'appel interieuri du bocage sacre gennani-

que s'harmonise bien　avec　“１ａ‘voix･du grand Destin≫(vers 62) qui represen-

te la ａGrece bienheureuse≫:　　　　　　　　　　　　'･

　　　Grece bienheureuse, 0 tbi, demeure　a tous　les dieux donnee,

　　　　　　●●●●●

　　　oa brillent-ils. oQ done, les oracles frappant au loint comme 1'eclair？

　　　　　Delphes dort, et la voix du grand Des tin, oQ sonne-t-elle？

　　　OQ le dieu･ prompt? Lourd d'un universel bonheur, oil de quels cieux e9'

　　　　　Jailli, frappe-t-il lies regards de sa splendeur　tonnante?　　　　　　　fete

　　　　　　(Holderlin≪Le Pain et lc vin・vers 55/vers 61-64)
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