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MAŁGORZATA KUBISIAK 
| 

DIE IDYLLEN VON JOHANN HEINRICH VOSS 
UND DIE TRADITION DER GATTUNG IDYLLE 

Das griechische Diminutiv-Wort 'eidyllion' leitet sich von 'eidos 
her, das 'innere Form. Wesen, Idee aber auch 'Art, Gattung" bedeutet'. 
'Eidyllion bezeichnete urspriinglich ein 'kleines, selbstandiges Gedicht, 
das weder thematisch noch formal bestimmt sei, so bei Plinius dem 
Jiingeren (I. Jh.), der in einem Brief von 'idyllia in dem eben bedeuteten 
Sinn dieses Wortes spricht. 'Eidyllion' beduetet also nicht, wie lange Zeit 
angenommen wurde, ein 'kleines Bild, ein 'Bildchen ohne Fabel, ein 
'SittenBildchen' - wie wir es z. B. bei Friedrich Theodor Vischer lesen?. 
Renate Bóschenstein spricht diesbeziiglich von „einem interessanten, 
durch die Jahrhunderte hin tradierten Irrtum”*. Einem Irrtum allerdings, 
der sich in der Geschichte der Gattung als auBerst fruchtbar erwiesen 
hat. Da die Autoren manchmal auch so dichten, wie die falsche, phi- 
lologisch unhaltbare Etymologie des 'eidyllion'" es ihnen vorschreibt, so 
wird noch heute mitunter unter Idylle ein 'Bild' aus der Hirten-und 
Schaferwelt verstanden. 

' Grundlegend hierfiir vgl. Renate Bóschenstein-Schifer: /dylle, 2. Aufl. (1. Aufl. 
1967), Stuttgart 1977. Einen fundierten Uberblick zur Gattung der Idylle verschaffen die 
folgenden zwei Lexika-Beitrage neueren Datums: H.P.Ecker: /dylle [Art.], in: Hi- 
storisches Wórterbuch der Rhetorik, hrsg. von Gert Ueding, Band 4, Tiibingen 1998, S. 
183-202, Renate Bóschenstein-Schafer: J/dyllisch/ldylle [Art.], in: Asthetische 
Grundbegrijje: historisches Wórterbuch in sieben Bdnden, hrsg. von Karlheinz Barck 
u.a., Band 3, Stuttgart und Weimar 2001, S. 119-138. 

* Zit. nach: Renate Bóschenstein-Schifer: ldylle, 2. Aufl., Stuttagrt 1977, S. 2. 
* Bóschenstein-Schife, Idylle 1977, S. 2. 
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4Die idyllische Dichtung hat meistens epischen Charakter, enthalt 
allerdings oft lyrische Partien (in Form von Liedern, die die Figuren sin- 
gen; der Lyrismus ist durch das fiir die Gattung typische Motiv des 
Wettgesangs begriindet) und Dialoge. Die beriihmt-beriichtigte Statik 
der Idylle schreibt sich davon her, daś sie in hohem Ma$e von dem 
rhetorisch-poetologischen Kunstmittel der ekphrasis (der Beschreibung) 
als einer „Technik, mit Worten einen bildlichen Eindruck beim Zuhórer 
bzw. Leser hervorzurufen'* zur Darstellung von Orten und Gegen- 
standen Gebrauch macht. Als mustergiultig fiir die Gattung galten die 
Idyllen Theokrits (300-260), deren Schauplatze meistens auf Sizilien, der 
Heimat des Dichters, liegen und die 'Eklogen' des Rómers Vergils (70-19 
v. Ch.), dem die Gattung die poetische Landschaft Arkadiens verdankt*. 
Bekanntlich hat das Arkadien Vergils herzlich wenig mit der rauhen 
pełopponesischen Berglandschaft gemein”. 

Die idyllische Poesie zeichnet sich durch Idealisierung aus: Die 
Hirten und Śchafer, die in ihr auftreten, die sanften Empfindungen der 
Freundschaft und Liebe, die sie thematisiert und die amóne Natur, die sie 
schildert und vor deren Hintergrund die Gestalten agieren, steht 
dadurch in deutlichem Kontrast zur gesellschaftlichen Realitat, vor der 

„sie sich durch ein kunstvolles Ar- rangement von formalen und inhalt- 
lichen Elementen abhebt. Die Grenze zwischen Idylle, Bukolik (Hirten- 
oder SŚchaferdichtung) und der sg. Land- und Feldpoesie ist dabei mit- 
unter schwer zu bestimmen. Idea- lisierung als formales Prinzip laGt die 
Gattung der Idylle unterschied- liche Funktionen erfiillen: Das Schafer- 
kostiim der idyllischen Dichtung dient im Barock z.B. dazu, sozial- 
-gesellschaftliche, aber auch religióse Themen in allegorischer Weise zu 
behandeln. Die Idylle des 18. Jahrhunderts verzichtet dagegen weit- 
gehend aui das Allegorische, deren Spuren wir allenfallis in der 
anakreontischen Dichtung finden.Von einem sakularisierten Verstandnis 
der Natur als einem immanent erklarbaren Gesamtzusammenhang aller 
Dinge ausgehend setzt sie sich (die auf- klarerische Idylle) zum Ziel, in 
der lIdealiit der asthetischen Darstellung Natur- und Gesellschafts- 
geschichte in Harmonie zueinander zu prasentieren. Schon in der Lite- 

* A. W. Halsall/L. G.: Beschreibung [Art.], in: Historisches Wóterbuch der 
Rhetorik, hrsg. von Gert Ueding, Band I, Tiibingen 1992, S$. 1495. 

$ Vgl. Bóschenstein-Schife, /dylle 1977, S. 7-15. 
Ś Bruno Śnell: Arkadien. Die Entdeckung einer geistigen Landschajt, in: Klaus 

Garber (Hrsg.): Europiische Bukolik und Georgik, Darmstadt 1976, S$. 14-43, hier 
besonders S. 14ff. 
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ratur der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts finden wir zwar idyllische 
Naturschilderungen, so bei Barthold Heinrich Brockes im „Irdischen Ver- 
gniigen in Gott”, bei Albrecht von Haller in den „Ałpen” und bei Ewald 
von Kleist im „Friihling” (spater auch bei Klopstock), die sich darum 
bemiihen, die in die Ordnung der Leibnizschen Theodizee eingebettete 
und aus dieser heraus legitimierte Schonheit der Natur zu preisen”. Doch 
die eigentliche Geschichte der aufklarerischen Idylle fangt mit dem 
Schweizer Dichter Salomon Ge$ner und dessen „Idyllen” von 1756 an, 
denen 1772 die „Neuen Idyllen” folgten*. GeBners Idyllen wurden in ganz 
Europa, besonders auch in Frankreich, wo sie bald zur Lieblings- lekture 
Rousseaus gehóren, begeistert auigenommen; man ibersetzt sie prak- 
tisch sofort in fast alle europaischen Sprachen, u.a. auch ins Polnische. 

GefBner subjektiviert die Idylle, die Schafer und Schaferinnen mit 
den griechischen Namen, die seine Landschaften fiillen: Daphnis und 
Phillis (Daphnis, 1756), Lycas und Milton (Lycas und Milton, 1756), 
Daphne und Micon (Daphne.Micon, 1772), Thyrsis und Menalkas (1772), 
um nur einige zu nennen, sprechen alle eine 'innige Sprache der 
empfindsamen Subjektivitat. Die 'Verinnerlichung" des Ideals tritt be- 
sonders in jenen Idyllen GeBners hervor, in welchen das Liebesgliick 
nicht in der Gegenwart genossen, sondern imaginiert wird. Eine 
mitunter recht krude Realistik scheint zwar auch bei Gessner durch, so 
z.B. in der Idylle „Daphne”, in der die jung verwaiste, naive 'Dienst- 
magd den Verfiihrungskiinsten des reichen Landbesitzers Nicias beinahe 
erliegt, um in dem entscheidenden Moment dann doch fliehen zu 
kónnen. Aber Gessners Intentiion ist nicht primar sozial-kritisch, son- 
dern die Idylle will tugendhafte Liebe preisen. „Daphne” endet damit, 
daf der durch die Tugendhaftigkeit des Madchens geriihrte Nicias selber 
tugendhaft wird und ihr sogar die Halite seiner Heerde abgibt'”. 

7 Vgl. Helmut J. Schneider: Naturerfahrung und Idylle in der deutschen Aujkla- 
rung, in: Erforschung der deutschen Aujklirung, hrsg. von Peter Piitz, Konigstein/ Ts 
1980, S. 289-315. 

* Vgl. Gerhard Kaiser: Die Phinomenologie des ldyllischen in der deutschen 
Literatur, in: ders.: Wandrer und ldylle. Goethe und die Phanomenologie der Natur in 
der deutschen Dichtung von GeBner bis Gottfried Keller, Gottingen 1977, S. 1-106, zu 
GeBner, Vo8 und Maler Miller vgl. S. 11-37. 

* Die ldyllen Salomon Gefners liegen seit 1973 in der kritischen, von E.Theodor 
VoB herausgegebenen und mit einem ausiiihrlichen Nachwort von ihm versehenen 
Ausgabe vor: Salomon Ge$ner: /dyllen. Kritische Ausgabe, hrsg. von E. Theodor Vo$, 
3. durchgesehene und erweiterte Aufl., Stuttgart 1988. 
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Mit der Bewegung des Sturm und Drang kommt in den 70er 
Jahren auch in die Idylle ein neuer Ton. Die Pfalzer-ldyllen von 
Friedrich (Maler) Miiller und die 'Leibeigenen-Idyllen von Johann 
Heinrich Vo8 malen keine poetischen Landschaiten mehr aus, in welche 
das Ideal hineinprojiziert wird, sondern holen die Idylle auf den Boden 
der Realitat herunter. Die diese Entwicklung begleitende Kritik (Herder 
und Goethe) versteht sich intentional als eine Abwendung von der 
Idealitat der GeBnerschen Idyllen hin zu mehr kiinstlerischer Wahrheit' 
und ungekiinstelter 'Natiirlichkeit"". In den „Fragmenten iiber die neuere 
deutsche Literatur”, die 1767 anonym veróffentlicht wurden, vergleicht 
Herder Theokrit und GeBner'”. Bei jenem findet er „wiirkliche Sitten”, 
"Leben, da Theokrit „aus dem Leben portratierte, und bis auf einen 
gewissen Grad erhóhete'”, „um sinnlich zu reizen und zu iiberreden”; bei 
diesem dagegen ein „gewisses moralisches Ideal”, dem der Dichter folge, 
woraus dann resultiere, da$ die Gestalten seiner Idyllen „lauter Schafer- 
larven, keine Gesichter: Schafer, nicht Menschen” seien'”. Wahrend 
Theokrit die Natur idealisiere, damit die dsthetische Darstellung desto 
eindringlicher wirke, idealisiere GeSner - paradoxerweise - ein Ideal und 
bringe sich daher ganz um die Wirkung. Aus diesem Grund kónne er 
auch kein (deutscher) Theokrit sein, in dessen Geiste er nach Ramler 
gedichtet haben solle, schluBfolgert Herder''. Realitat statt Idealitat 
klagt auch Goethe ein, der die „Neuen Idyllen" GeBners von 1772 gleich 
nach ihrem Erscheinen in den „Frankfurter Gelehrten Anzeigen" re- 
zensiert'. Im Unterschied zu Herder setzt sich Goethe mit der antiken 
Tradition nicht auseinander, sondern spricht von GeBners Idyllen aus der 
Position eines Gegners der poetischen 'Landschaftsmalerei, als welcher 

'2_Vgl. Salomon GeBner: Daphne, in: ebd., S. 113-115. 
'' Vgl. Helmut J. Schneider: Einleitung: Antike und Aujklirung. Zu den euro- 

pdischen Voraussetzungen der deutschen Idyllentheorie, in: Deutsche Idyllentheorien 
im 18. Jahrhundert. Mit einer Einfihrung und Erlauterungen hrsg. von Helmut J. 
Schneider, Tubingen 1988, S. 7-74. 

'2 Im Folgenden zitiere ich nach: Johann Gottfried Herder: Theokrit und GeBner, 
aus: Fragmente iiber neuere deutsche Literatur (1767), in: Deutsche Idyllentheorien im 
18. Jahrhundert. Mit einer Einfiihrung und Erlauterungen hrsg. von Helmut J. 
Schneider, Tibingen 1988, S. 154-162. 

'3 Johann Gottiried Herder: Theokrit und GeBner. Zit. nach: Schneider, Deutsche 
Idyllentheorien, S. 159. 

"*_Vgl. ebd., S. 160. 
'8 Johann Woligang von Goethe: Idyllen von GeŚner (Ziirich 1772). Rezension aus 

den Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772. Zit. nach: Schneider, Deutsche ldyllen- 
theorien, Ś. 169-172. 
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GeBner dem jungen Goethe gilt. Er laBt zwar die Schweizer-ldylle „Das 
hólzerne Bein” gelten, und manche 'Stellen' findet er 'vortrefflich, aber 
das Gesamturteil fallt gar nicht giinstig aus und ahnelt demjenigen 
Herders: Schatten statt Menschen, in einem „Łand der Ideen” wandelnd, 
die 'malende Poesie GeBners kónne dem Leser lediglich einen 'Traum- 
genu8' bieten'”. 

Vor dem Hintergrunde dieser Diskussion rund um Ge$ner sind 
zunachst die Idyllen von Johann Heinrich Vo8 zu untersuchen, nicht nur 
die friihen, sozial-kritischen, sondern auch die spateren, birgerlichen. 
Denn gerade der 'realistic turn der siebziger Jahre, den die Forschung 
fir die idyllische Dichtung einstimmig konstatiert, fiihrt ins Zentrum der 
Debatte iiber den Wirklichkeitsbezug der Idylle, den Renate Bóschen- 
stein als ihr eigentlichstes Problem bezeichnet'”. Der Kontrast zwischen 
Wirklichkeit und Wunschbiłd, den die Idylle parodierend-ironisch (das 
Muster Theokrits) oder verklarend-poetisch (das Muster Vergils) the- 
matisiert, springt zwar besonders dann ins Auge, wenn die sozial- 
-politische Wirklichkeit in kritischer Intention beim Namen genannt wird 
(so in den Leibeigenschafts-Idyllen), aber dieser Kontrast bestimmt auch 
die spateren ldndlichen und biirgerlichen Idyllen. Darauf weist Ernst 
Theodor VoB hin, indem er im Spannungsteld von Idylle und Satire die 
utopische Dimension der Vossischen Idyllen herausarbeitet und diese im 
Schillerschen Koordinatensystem der Śchrift „ber naive und sentimen- 
talische Dichtung” als 'sentimentalisch klassifiziert, um von dieser Po- 
sition aus auf die Einheit des Vossischen Werks aufmerksam zu 
machen'*. Schiller selbst bezeichnet das idyllische Werk von Vo$ freilich 
als 'naiv, „wenngleich nicht frei von sentimentalischen Einfliissen"". Es 
ist also zu fragen, wie von der Realitat der Vossischen Idyllen an- 
gemessen zu sprechen ist, wenn diese die Funktion einer „Stiutze der 
Idealitat" (Friedrich Sengle)*”” hat, daher nicht im Sinne planer Abbil- 
dasthetik mi8verstanden werden darf? 

"* Ebd., S. 171. 
"7 Vgl. Bóschenstein-Schafer, /dylle 1977, S. II. 
'8 Ernst Theodor Vof: Nachwort, in: Johann Heinrich VoB. Idyllen. Faksimilie- 

druck nach der Ausgabe von 1801, Heidelberg 1969, S. 29-79, hier S. 45. 
'8. Friedrich Schiller: Uber naive und sentimentalische Dichtung (1795-96), 

Stuttgart 2002, S. 73. 
ż9 Friedrich Sengle: Formen des idyllischen Menschenbildes, in: Formenwandel. 

Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Bóckmann, hrsg. von Walter Miiller-Seidel 
und Woligang Preisendanz, Hamburg 1964, S. 160. 
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Hinwendung zur Realitat geschieht bei Vo6 unter ahnlichen Vor- 
zeichen wie bei Herder und Goethe. Von einem ahnlichen Standpunkt 
aus wie diese argumentiert VoB in einem Brief an Ernst Theodor 
Briickner in Gro$-Vielen vom 20. Marz 1774 gegen Gefner, um die 
eigene Idyllenkonzeption zu łegitimieren”. Er nutzt dabei den ver- 
meintlichen Gegensatz von Theokrit und Vergil als metaphorische Folie 
und spielt die Theokritische 'Realitat gegen die Vergilsche Tdealitat aus. 
Sowohl Herders Schrift zu Theokrit und GeBner als auch Goethes 
GeBner-Rezension mag Voss wohl gekannt haben, denn die Kampf- 
vokabeln, die jene verwendet haben, kehren so auch bei ihm wieder: 
'arkadisch, und das heiBt 'idealisch, mit einem Wort 'chimarisch - sind 
die Figuren der GeBnerschen Idyllen nach Voss”. Da$8 auch Gessner 
manchmal 'vortrefflich sei, gibt er zu, dies allerdings nur dann, wo bei 
ihm 'wirkliche Natur anzutreffen sei”*. 

Wohl zum ersten Mal begegnen wir hier bei VoB dem Begriif der 
Natur, fiir welchen er Wirklichkeit, und das heiBt Wahrheit beansprucht. 
Der Begriif der Natur hat fiir Vossens Idyllenverstandnis grundlegende 
Bedeutung. Denn so wie der Naturbegriff im 18. Jahrhundert zu einem 
viełdeutigen Begrifl geworden ist, so verwendet ihn auch Vo$ entweder 
als negative oder als positive Metapher, mit deren Hilfe er die gesell- 
schaftlichen Verhaltnisse beschreibt. Der Naturbegriif bezeichnet im 18. 
Jahrhundert - fiihrt Robert Spaemann aus - erstens „jene individuelle, 
durch Selbsterhaltungstrieb primar bestimmte Vermogensausstattung 
und Bediirfnisstruktur des Menschen, die hervortritt, wenn der Mensch 
die berformung der traditionellen christlichen Geschichtswelt abstreift"**. 
Zu verstehen ist also darunter die Trieb- und Bediirfnisnatur des 
Menschen. diese wird in der Aufklarung auch mit dem Begriff der 
'inneren Sinnlichkeit" bezeichnet. Natur sei zweitens „ein hypothetischer, 
dieser Geschichte voraufliegender Anfangszustand des Menschen”*. In 
den „Metaphysischen Anfangsgriinden der Naturwissenschaft" spricht 
Kant I. von „Natur in materieller Bedeutung”, die er als den „Inbegrifi 

*' J. H. VoB an E. Th. Briickner. Brief vom 20. Mirz 1775, in: J. H. VoB: Briefe 
nebst erldternden Beilagen herausgegeben von Abraham Vo . l. Bd., Reprografischer 
Nachdruck der Ausgabe Halberstadt 1829, Hildesheim/New York 1971, S. 190. 

22 Ebd. S. 191. 
*3 Ebd. 
** Robert Spaemann: Genetisches zum Naturbegrij| des 18. Jahrhunderts, in: Ar- 

chiv fir Begrilisgeschichte XI (1967), S. 59-74, hier S$. 61. 
** Ebd. 
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aller Dinge, sofern sie Gegenstande unsere Sinne, mithin auch der Er- 
fahrung sein kónnen, worunter also das Ganze aller Erscheinungen, d. 
i. der Sinnenwelt, mit Ausschliedung aller sinnlichen Objekte, verstanden 
wird”?* definiert und 2. von „Natur in formaler Bedeutung', worunter 
„das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Dasein eines Dinges ge- 
hórt”*” zu verstehen ist. 

Wenn die Geschichte (der geschichtliche Proze$) als eine Ge- 
schichte der Unterdriickung der Natur verstanden wird (von der Natur 
also weg fiihrt), so wird die Emanzipation als Befreiung der Natur 
verstanden, da hier Gewalt der Natur in formaler Bedeutung angetan 
wird. Die Unterdriickung, d.h. Gewaltanwendung ist aber gleichzeitig 
selber Natur, hat keinen auBernatiirlichen Ursprung („das Gesetzt der 
Natur in materieller Bedeutung”, „das Gesetz der Erfahrung und der 
Sinnenwelt"?*), so da$% Befreiung als eine Beireiung der idealiter ver- 
niinftigen Natur von der sie vergewaltigenden Naturgesetzlichkeit zu 
verstehen sei**. Die zwei Aspekte des Naturbegrifies in ihrer Verschran- 

"kung miteinander sehen wir in Vossens erster Idylle „Die Pferde- 
knechte”, in der die Unterdriickung der leibeigenen Bauern thematisiert 
wird und die Unmóoglichkeit eines 'naturhaiten, d.h. eines der Natur als 
regulatives Prinzip angemessenen Daseins unter den gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen aufgezeigt wird. Ich móchte aber nicht 
auf diese Idylle eingehen, sondern das Problem kurz am Beispiel eines 
verhaltnismaBig wenig bekannten Gedichtes mit dem Titel „Der 
Sklave” ertiutern, dessen Intention besonders deutlich herausgearbeitet 
wird. Die Titelfigur des Gedichtes ist ein Sklave in den Diensten eines 
Deichs (eines orientalischen Pascha also), der zwar in Ketten liegt, die 
Versklavung aber als einen Zustand des Gliicks preist - da er sich seines 
Topies Reis jeden Tag sicher ist: „Da solit ich mich dem wilden 
Meer/Und Sturm vertraun, und hinterher/Um Brod die Ohren krazen!” 
heift es im Gedicht'*. Zunachst ist der Kontext des Gedichtes zu um- 
reifen. Mit dem Gedicht antwortet Vo8 auf die Rezension des sog. 
Lauenburger Almanachs auf das Jahr 1776, der neben den "Leibeige- 
nen-Idyllen: „Die Pferdeknechte” und „Der Ahrenkranz” auch das Ge- 

26 Zit. nach: Spaemann, ebd., S. 61. 

*7 Ebd. 
*8 Spaemann, ebd. S. 61. 
*_vgl. Speamann, S. 61f. 
30 Johann Heinrich Voss: Der Sklave, in: J. H. VoB: Ausgewdhlte Werke, hrsg. von 

Adrian Hummel, Góttingen 1996, 3I. 
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dicht „Trinklied fiir Freye' enthalt. Die Rezension stammt von Wieland 
und wurde im Januar-Heft des „Teutschen Merkur” 1776 veroffentlicht. 
Wohl unter dem Eindruck des hainbiindlerischen 'Trinklieds, in dem in 
abstrakter Begrifflichkeit Freiheit, Vaterland und Christentum gleich- 
zeitig eingeklagt wurden, schreibt Wieland in seiner Rezension, und 
schlieBt in das kritische Urteil auch die Leibeigenen-Idyllen mit ein: 

„In den Idyllen des Hrn. Vo8 bemerkt man ungemein viel Detail, 
Kunst der Darstellung, und Gegenwart des Sujets. Allein das hey- 
schere Geschrei nach Freiheit in diesem Stuck, und in dem Trinklied 
fiir Freye, macht auf alle Menschen, die ihren Kohl in Frieden bauen, 
und wenig auf die Regierung acht geben, worunter sie ihn bauen, 
einen hóchst widrigen Effekt""'. 

VoB antwortet mit einem ingeniósen Schachzug. Er stellt Wielands 
Worte: „Allein das heyschere Geschrei nach Freiheit [...] macht auf alle 
Menschen, die ihren Kohl in Frieden bauen, und wenig auf die Regie- 
rung achtgeben, worunter sie ihn bauen, einen hoóchst widrigen Efiekt.” 
seinem Gedicht als Motto voran und fiillt dadurch das leere „Geschrei 
nach Freiheit" mit einem sozial-politischen Inhalt, indem er den Frieden, 
in dem die Menschen „ihren Kohl bauen” in seinem Gedicht als falsch 
und verlogen entlarvt. In der Gedicht-Ausgabe von 1785 riickt das 
Wieland-Motto in den Anmerkunesteil, der bittere Ton wird aber 
dadurch verstarkt, daB VoB das Gedicht umbennent - dessen Titel lautet 
jetzt „Der zufriedene Sklave” und wirkt vollends sarkastisch - und eine 
Strophe hinzufigt, in der das 'Recht des Starkeren' - als 'Naturrecht 
getarn - als ein strategisch eingesetztes Mittel in einem Machtkampi 
bloBgestellt wird: „Da% mondbeherrschend der Planet/Sich um die 
Herrschersonne dreht,/ Was ists als Recht des Starkern? Rings herrscht 
ja dies Naturgesetz,/Mit Klau und Zahn, mit Schwert und Nez,/Mit 
Maulkorb, Zaum und Kerkern!"** 

a Christoph Martin Wieland: Rezension, in: Der Teutsche Merkur vom Jahre 1776, 
S. 85-89. lch zitiere nach: Johann Heinrich Vo8: Ausgewahite Werke, hrsg. von Adrian 
Hummel, Góttingen 1996, S. 368. 

32 Auf die Bedeutung dieses Gedichtes fiir das Verstandnis des idyllischen Werkes 
von Johann Heinrich VoB weist E. Theodor Vo8 im Nachwort zum Faksimiledruck der 
„Idyllen” von 1801. Die von J. H. Vo8 hinzugefiigte Strophe des Gedichtes wird hier 
nach ihm zitiert. Vgl. Ernst Theodor Vo8: Nachwort, in: Johann Heinrich VoB. /dyllen. 
Faksimiliedruck nach der Ausgabe von 1801, Heidelberg 1969, S. 43. 
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In diesem Kontext sind auch Vossens wiederholte Bemiihungen zu 
verstchen, mit seiner Dichtung konkret in der sozial-politischen Wirk- 
lichkeit zu wirken. VoB hat eine tief eingewurzelte Vorstellung von der 
Niitzlichkeit der Literatur. Seine AuBerungen diesbeziiglich sind iiber 
seinen gesamten Briefwechsel zerstreut und finden sich auch zahlreich 
in den Kommentaren und Anmerkungen: ber die die Leibeigenen-Idyllen 
schreibt er an Briickner: „Ich denke zuweilen so stolz, daŚ ich mit diesen 
Gedichten Nuzen stiften koónnte. Welch ein Lohn, wenn ich etwas zur 
Befreciung der armen Leibeigenen beitragen kónnte”*. Von dem zwanzig 
Jahre 1795 (zwanzig Jahre spater also) veróffentlichten Gedicht „Gesang 
der Leibeigenen beim Erntekranz” heiBt es, es habe „einen ernsthaften 
Zweck”: Die Ehefrau Vossens Ernestine (die manchmal Briefe fir ihren 
Mann beantwortete) bittet den Komponisten Schulz um die Vertonung 
des Gedichts und macht dabei auf die Wirkungsintention des Gedichts 
aufmerksam: 

„Das Ding hat einen ernsthaften Zweck. Er [d.h. Voss] will es fiir sich 
drucken lassen, und so bald móglich, und es den Edlen des 
holsteinischen Adels zuzueignen. Namentlich auch Bernstorf. Wenn es 
auch nur irgend einen aufmerksam machte. Wenn sich nur einer die 
sanfte Ruhe im Grabe, nach der Aufhebung des Frohns dichte”** 

Der „Gesang der Leibeigenen" wird schlieBlich Teil der 1800 
geschriebenen, letzten Idylle Vossens mit dem Titel „Die Erleichterten”, 
die in den spateren Gedichtausgaben in die Mitte zwischen die Idyllen 
„Die Leibeigenen” und „Die Freigelassenen" geriickt wird. In der Idyllen- 
-Ausgabe von 1801 wird sie mit einer Anmerkung versehen, die die 
Wirkmachtigkeit des in der Idylle entworfenen Bildes herausstellt: 

„Eben erschallt die Nachricht, da8 die Versammlung des Schles- 
wig-Holsteinischen Adels in Kiel, auf einen Antrag vom Kónig, die 
allmahliche, aber nahe, Aufhebung der Leibeigenschaft, ver- bunden 
mit menschlicher Erziehung, und einem móglichen Ersatz fiir jene seit 
Jahrhunderten gemiBbrauchten und gemiBhandelten Unglicklichen, 
einmiitig beschlossen habe. In entarteten Halbmenschen das Ebenbild 

33 J. H. Vo$ an E. Th. Briickner. Brief vom 20. Mirz 1775, in: Vo8, Brieje, 1. Bd., 
S. 190. 

** Briefwechsel zwischen Johann Abraham Peter Schulz und Johann Heinrich 
Voss, hrsg. von Heinz Gottwald und Gerhard Hahne, Kassel 1960, S. 100. 
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Gottes, Vernunft und Sittlichkeit herzustellen, und dadurch allge- 
meine Gliickseligkeit und Vaterlandsliebe zu erwecken: ist ein Ent- 
schlu8, der sich selbst belohnen, und Nacheiferer finden wird”**. 

Die Gattung der Idylle erfillt also eine klar umrissene Funktion. 
Sie ist poetologisches Modell politischer Lyrik, bzw. Literatur, hat da- 
riiber eine erkenntnisteoretische Funktion, denn mit ihrer Hilfe sollen die 
Mangel und Fehler der gegenwartigen Welt zuerst erkannt und dann 
beseitigt werden.Von einer im Sinne der Goetheschen Autonomie der 
Kunst kann bei Vo$8 keine Rede sein, denn nichts lag diesem Dichter 
fern als die Konzentration ausschlieBlich auf die asthetische Funktion 
des literarischen Werks. 

38 Zit. nach: Der Góttinger Dichterbund. Erster Teil. Johann Heinrich Vo8, hrsg. 
von August Sauer, Berlin und Stuttgart [1886] (<Deutsche National-Litteratur, hrsg. 
von Joseph Kiirchner. Bd. 49), S. 1591. 
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IDYLLE JOHANNA HEINRICHA VOSSA I TRADYCJA GATUNKU 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest twórczość idylliczna pisarza niemieckiego oświecenia 
Johanna Heinrich Vossa. Artykuł jest próbą usytuowania jego twórczości w historii 
gatunku począwszy od pisarzy antycznych (Teokryt, Wergiliusz) do głównego przedstawi- 
ciela idylli oświeceniowej Salomona Gessnera. W pierwszej części zarysowany został 
gatunek w jego głównych liniach rozwojowych. Podkreślony zostaje fakt, że w czasach 
antycznych uwidaczniła się u Teokryta tendencja do integrowania w utworach, których 
cechą charakterystyczną jest idealizacja, elementów rzeczywistości społeczno-politycznej, 
np. poprzez użycie dialektu, co sprawia, że idylla nabiera charakteru 'realistycznego. 
Twórczość J. H. Vossa zajmuje w historii niemieckiej idylli oświeceniowej miejsce szcze- 
gólne. Voss, którego twórczość w początkowym etapie nosi wyraźne znamiona literatury 
okresu Burzy i Naporu, dystansuje się od idealizującej idylliki Gessnera w imię „rzeczywi- 
stej natury”. Nawiązując do klasyfikacji i terminologii Fryderyka Schillera w O poezji nai- 
wnej i sentymentalnej traktowano Vossa często jako przedstawiciela 'naiwności” w litera- 
turze podkreślając jednocześnie społeczne zaangażowanie autora, którego wyrazem są 
wczesne idylle Die Leibeigenen (Chłopi pańszczyźniani) i Der Ahrenkranz (Wieniec). 
W oparciu o rozważania nad twórczością idylliczną Vossa, zawarte w posłowiu do pono- 
wnego wydania /dylli z roku 1801 (wydanie faksymilowe, Heidelberg 1968) autorstwa E. 
Theodora Vossa, w artykule analizie poddany został widoczny już u Gessnera, lecz cha- 
rakteryzujący przede wszystkim twórczość Vossa, zwrot ku konkretnej rzeczywistości 
jako potencjalnego miejsca realizacji utopii oświeceniowej. Na przykładzie wiersza Der 
Sklave (Niewolnik) jako satyry na rzekomo 'naturalne 'prawo siły („das Recht des 
Starkeren”) ukazana została problematyczność pojęcia natury w dyskursie oświeceniowym. 


