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The object of t h i s study i s Wieland's concept of 
irony. Wieland did not put forward a "theory of irony", 
but he has commented on irony in his works, in his cor
respondence, and i n the footnotes to his translations 
of c l a s s i c a l authors. 

This thesis consists of four parts, and the i n v e s t i 
gation proceeds as follows: 

Part One reviews the l i t e r a t u r e on Wieland's irony 
in order to es t a b l i s h a basis on which a contribution 
can be made to Wieland scholarship. No one denies that 
Wieland uses irony, but many disagree on i t s o r i g i n , 
i t s function, and i t s h i s t o r i c a l association. 

Part Two constitutes a det a i l e d analysis of Wieland's 
most c h a r a c t e r i s t i c comments on irony as they occur i n 
chronological order. Thus, an insight i s gained into the 
development of the poet's t h e o r e t i c a l understanding of 
irony which was conditioned by h i s attitude toward So
crates, the f i r s t h i s t o r i c a l eiron. As Wieland*s a n t i -
Platonism gathered momentum, h i s use of the words Ironie 
and i r o n i s c h increased, and so did h i s attempts at de
f i n i n g irony. They are most numerous i n A r i s t i p p , Wie
land' s l a s t novel,, i n which he also deals most extensively 
with Socrates. 

Part Three concerns i t s e l f with Wieland's manner of 
presentation. It i s a study of the way i n which the poet 
employs irony, and i t investigates the s t y l i s t i c devices 
i n the service of t h i s irony, with i n i t i a l emphasis on 
his change from Platonist to I r o n i s t . 

Part Four concludes the investi g a t i o n by contrasting 
Wieland's irony with cer t a i n aspects of the romantic 
irony of F r i e d r i c h Schlegel and Ludwig Tieck. While i t 
appears that Wieland uses s t y l i s t i c techniques derived 
from l i t e r a r y models which also served the writers of 
the romantic generation, i t also becomes evident that the 
intent of Wieland*s irony was more s o c i a l l y oriented than 
t h e i r s . His cen t r a l interest i s i n man himself, not i n 



man's metaphysical concern. Wieland's irony i s not 
irony for i t s own sake, but d i d a c t i c irony f o r the 
purpose of enlightening the reader. As such, Wie
land's irony serves as the means of characterization 
based on the contrast between eiron and aiazon. In 
the l i g h t of his deep commitment to'Reason (Matur), 
Wieland does not employ i r o n y for the sake of sus
pending natural laws i n the service of the wondrous. 
Ba s i c a l l y , he establishes a c o n s t e l l a t i o n consisting 
of three human types: the misguided e t h i c a l and me
taphysical i d e a l i s t (Schwarmer), the c y n i c a l sensua
l i s t (Sophist), arid the representative of the grace
f u l , Socratic golden mean (Philosoph). 

Whereas previous studies examine s t y l i s t i c i n f l u 
ences by other i r o n i c writers on Wieland's manner, of 
presentation, t h i s investigation reveals a by far 
greater influence of Socrates on Wieland's understan
ding and uses of irony. In t h i s , the German author 
came to reject.the characterizations of the eiroh 
Socrates as presented i n the works of Aristophanes 
and Plato, i n preference to Xenophon*s description 
of the Greek philosopher as a pragmatist. 



Wielands Ironie 

Was i s t Wahrheit? 

...Der Talente sind z w e i e r l e i , sagte der Ueber-
winder P e r s i e n s , Themistokles. E i n e r kann schon 
p f e i f e n , e i n Andrer kann aus e i n e r k l e i n e n Stadt 
eine groBe machen.* - Zuweilen t r a g t d i e Natur 
auch wol B e l i e b e n , einen D r i t t e n hervorzubringen, 
der Beides kann. - Aber wer Keines von Beiden 
kann, s e t z t D.Swift h i n z u , der v e r d i e n t mit e i n -
nem T r i t t . v o r den H i n t e r n aus der Schopfung h i n -
ausgeschupft zu werden. Und das muB wahr s e i n ! 

*Zu Verhlitung a l l e s b e s o r g l i c h e n MiBverstandes 
unter meinen l i e b e n Landsleuten i s t zu merken, 
daB d i e s e Worte f i g i i r l i c h gesprochen sind und so 
v i e l sagen w o l l e n , a l s : E i n e r kann s i c h angenehm 
machen, e i n Andrer n i i t z l i c h . 

S c hulmeister von Abdera 
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I . T e i l 

Die b i s h e r i g e Forschung zum Problem der I r o n i e b e i 
Wieland 

Die vorliegende Untersuchung hat s i c h d i e Aufgabe ge-
s t e l l t , d i e I r o n i e C h r i s t o p h M a r t i n Wielands anhand seines 
d i c h t e r i s c h e n Werkes und B r i e f w e c h s e l s b e g r i f f l i c h zu be-
stimmen. Der eingeschlagene Weg geht von einem kurzen tJber-
b l i c k iiber d i e b i s h e r i g e Stellungnahme der Wielandforschung 
zu s e i n e r I r o n i e aus, f i i h r t nach e i n e r eingehenden Betrach-
tung des Wortgebrauchs zur S t i l a n a l y s e h i n , um s c h l i e f i l i c h 
zur s t r u k t u r e l l e n und psychologischen E i g e n a r t der I r o n i e 
Wielands vorzudringen. 

E i n z u f r i e d e n s t e l l e n d e s R e s u l t a t d i e s e r A r b e i t miiBte Aus-
kunft geben konnen iiber d i e Frage , was Wieland unter dem Be
g r i f f der I r o n i e verstanden und wie er s i e i n der P r a x i s 
seines d i c h t e r i s c h e n Schaffens angewandt hat. 

Mit a u f f a l l e n d e r H a u f i g k e i t i s t i n den Bio g r a p h i e n , D i s -
s e r t a t i o n e n und Einzeluntersuchungen auch s e i t e n s namhafter 
Wielandforscher immer wieder d i e Rede von der I r o n i e Wie
l a n d s , d i e , soweit s i c h das Forschungsbild i i b e r b l i c k e n l a B t , 
vor a l l e m von gegenwartigen I n t e r p r e t e n im i r o n i s c h e n S t i l 
des D i c h t e r s gefunden w i r d . ¥/ahrend Wielands e r s t e r Biograph, 
J.G.Gruber, aus der S i c h t des Zeitgenossen noch Veranlassung 
h a t t e , vom Charakter Wielands auf dessen d i c h t e r i s c h e n Aus-
druck zu s c h l i e B e n : „Alle Ziige seines Charakters, wie er 
s i c h i n seinen S c h r i f t e n auspragt, l i e g e n b e r e i t s im Jung-
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l i n g v o r g e b i l d e t , und d e u t l i c h s t i c h t e i n e r der vornehmsten 
hervor, jene s o k r a t i s c h e I r o n i e " ; so mochte im Jahre 194-9 
f i i r B'riedrich Sengle d i e I r o n i e des D i c h t e r s weniger augen-
f a l l i g und daher f i i r d i e biographische D a r s t e l l u n g von ge-

r i n g e r e r Bedeutung und maBigerem I n t e r e s s e erschienen s e i n . 
Dies wird b e r e i t s aus dem Urnstand e r s i c h t l i c h , daB Sengle, 
wenn er Wielands I r o n i e erwahnt, der nominalen d i e a d j e k t i -
v ische Formulierung ( i n a t t r ' i b u t i v e r oder b'radikativer S t e l -
lung) bevorzugt: „Er e r z a h l t e seinen Quellen um der E r g o t z -
l i c h k e i t w i l l e n auch unglaubwiirdige Anekdoten nach, f r e i l i c h 

2 

mit i r o n i s c h e r E n t w i r k l i c h u n g . . . , " oder: „Die folgende Ge
s c h i c h t e ,Freundschaf t und Liebe auf der Probe' behandelt 
namlich i h r Thema |j3as der Wahlverwand tschaf teiTj - i r o -
n i s c h , . . . " 

Es i s t nun ebenso bezeichnend f i i r d i e durch mehr a l s e i n 
Jahrhundert von einander getrennten Biographen und I n t e r p r e -
te n , daB s i e Liber d i e s i c h weder aus der W o r t s t e l l u n g , noch 
aus der I n t e r p u n k t i o n k l a r a l s solche zu erkennen gebende 
I r o n i e zu verschiedenen R e s u l t a t e n kommen, wie es j e d e n f a l l s 
f i i r d i e I r o n i e c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , s i c h a l s das zu zeig e n , 
was s i e n i c h t i s t . , . 
P.M. Wie lands sammtliche Werke. 3 6 Bde. L e i p z i g : -G'.J. Goschen-
sche 'Verlagsbuchhandlung, 1 8 5 5 - 5 8 . B d . 2 0 S . 3 7 2 ( z i t . 2 0 , 3 7 2 ) 

Sengle, F r i e d r i c h . Wieland. S t u t t g a r t : J.B.Metzlersche Ver
lagsbuchhandlung, 1 9 ^ 9 - S .5^7 ( z i t . Sengle) 

5 e b d . S . 5 3 8 

Jancke, Rudolf. Das Wesen der I r o n i e . L e i p z i g : Joh.Ambr.Barth, 
1 9 2 9 . S.5 ( z i t . J a n c k e ) 

http://Bd.20S.372


- 3 -

Zu dem Thema der I r o n i e b e i Wieland l i e g e n d i e folgenden 
Einzeluntersuchungen vor: Das K a p i t e l „Wieland und d i e I r o -
n i e " von E.Ermatinger, H.P.H.Teesings „Ironie a l s d i c h t e -

p 
r i s c h e s S p i e l " , sowie F . M a r t i n i s „Wieland • Geschichte der 
A b d e r i t e n " . - ^ r i c B l a c k a l l gent i n einem K a p i t e l , "The o u l -

Zj. 

t u r e of w i t and f e e l i n g " , e b e n f a l l s auf das Problem der 
wielandschen I r o n i e e i n und gelangt zu f u r unseren Zusammen-
hang brauchbaren E e s u l t a t e n . 

Die genannten A r b e i t e n l a s s e n zwei verschiedene Ansatz-
punkte erkennen. E.Ermatinger sucht d i e I r o n i e vom b i o g r a -
phischen und i d e e n g e s c h i c h t l i c h e n Standpunkt her zu f a s s e n , 
wahrend andere Ausleger wie gegenwartig F . M a r t i n i und F.BeiB-
n e r y von der Analyse des i r o n i s c h e n S t i l s her zur l i t e r a r i -
schen Einordnung iibergehen. Beide Methoden set z e n s t i l l -
schweigend d i e E i g e n e x i s t e n z eines i r o n i s c h e n Z e i t g e i s t e s 
voraus, welcher j e w e i l s i n mehr p h i l o s o p h i s c h e r oder mehr 
d i c h t e r i s c h e r Form im S t i l e i n z e l n e r S c h r i f t s t e l l e r zum Aus-
druck drangt. Fur Kierkegaard haben d i e B e g r i f f e „namlich 
ebenso wie d i e I n d i v i d u e n i h r e Geschichte und vermogen es 
1 I n : Deutsche D i c h t e r 1730-1900. F r a n k f u r t : Athenaum V l g . , 196lT S.33-5^ ( z i t .-^rmat inger I r o n i e ) ' 
p 
V o r t r a g zum VII.Kongress der I n t e r n a t i o n a l e n V e r e i n i g u n g 
f i i r moderne Sprachen und ' L i t e r a t u r e n i n H e i d e l b e r g , abge-
druckt i n : S t i l - und Formprobleme i n der L i t e r a t u r , hg. 
von Paul Bockmann. H e i d e l b e r g : C a r l Winter U n i v e r s i t a t s -
v l g . , 1959. S.258-66 ( z i t . T e e s i n g I r o n i e ) 

^ I n : Der Deutsche Roman, Bd.I, hg.von B.v.Wiese. D i i s s e l d o r f : 
Aug.Bagel V l g . , 1 9 6 3 . S.64-94; d a r i n besonders der A b s c h n i t t 
„Der S t i l der I r o n i e " . ( z i t . M a r t i n i I r . ) 
B l a c k a l l , E r i c A. The Emergence of German as a L i t e r a r y 
Language 1700-1775' Cambridge: U n i v e r s i t y Press,1959. 

^In i h r e n beim Hanser und Winkler V l g . erschienenen Wieland-
auswahlen. 
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ebenso wenig wie di e s e der Gewalt der Z e i t zu widerstehen, 
aber b e i alledem.und mit alledem behalten s i e gleichwohl. eine 
A r t Heimweh nach i h r e r G e b u r t s s t a t t e . " Fiir B.Allemann ent-
s p r i c h t hundert Jahre nach Kierkegaard eine „Grundlage von 

p 
Ironie...dem s p a t z e i t l i c h e n Charakter der g e i s t i g e n Lage." 

Im H i n b l i c k auf di e s e Stellungnahmen beginnt s i c h f i i r 
unsere Untersuchung d i e Frage abzuzeichnen, i n w i e w e i t d i e 
I r o n i e Wielands, vorausgesetzt s i e l a B t s i c h iiberhaupt a l s 
solche erkennen, dem i r o n i s c h e n Z e i t g e i s t im Sinne K i e r k e -
gaards e n t s p r i c h t , der auf der Suche nach s e i n e r Geburts
s t a t t e i n s Werk Wielands Eingang fand. Anders f o r m u l i e r t : 
Kann man im F a l l e Wielands von I r o n i e sprechen, oder handelt 
es s i c h b e i ihm bloB urn eine S t i l m a n i e r ? 

A n l a S l i c h des 19«Niederlandischen Philologenkongresses 
h i e l t H.P.H.Teesing e i n R e f e r a t iiber „Wieland a l s D i c h t e r 
van het Rococo", i n dem er s i c h eingehend mit der wi e l a n d -
schen I r o n i e a u s e i n a n d e r s e t z t e . „Rococo i s s p e l " , h e i B t es 
d a r i n , und „ironie o n t s t a a t s l e c h t s dan, a l s men de tegen-
s t r i j d i g e elementen a l spelend i n bedwang weet te houden." 
Rokoko a l s S p i e l , und d i e s e s S p i e l a l s I r o n i e , deren wesent-
l i c h e s Merkmal i n der K o n t r o l l e (bedwang) b e s t e h t , unter w e l -
cher man d i e w i d e r s t r e i t e n d e n g e i s t i g e n und s e e l i s c h e n K r a f t e 
zu h a l t e n weiB. 
Kierkegaard, Sjriren. Uber den B e g r i f f der I r o n i e . D i i s s e l -
d o r f : Eugen D i e d e r i c h s V l g . , 1961. S.7 ( z i t . K i e r k e g a a r d ) 
2 
Allemann, Beda. I r o n i e und Dichtung. P f u l l i n g e n : Gunther 
Neske V l g . , 1 9 5 6 . S.9 ( z i t . A l l e m a n n ) 
H.P.H.Teesing, „Wieland a l s D i c h t e r van het Rococo," Neo-
p h i l o l o g u s XXX (194-6) S . 1 6 7 

% b d . S . 1 7 0 
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Auch i n dem oben erwahnten Vortrag Teesings iiber „Ironie a l s 

dichteriscb.es S p i e l " , der den U n t e r t i t e l „stilistischer Ver-

such an Hand von Wielands .Schach Lolo'" t r a g t , heiBt es zehn 

Jahre spater: „Aus einem vergessenen und schon r e i c h l i c h ver-

staubten Winkel der Rokokodichtung ziehe ich...eine kleine 

Verserzahlung hervor: ,Schach Lolo....'" F.Martini unter-

schreibt diese Rokokokategorisierung auf Grund der wieland-

schen Ironie mit der F e s t s t e l l u n g : u,Die Abenteuer des Don 

S y l v i o von Rosalva' l e i t e n im Geist und S t i l des Rokoko jene 

Kunst des ironischen, mehrperspektivischen, h e i t e r spielenden 

Erzahlens ein, die ihre g l i i c k l i c h s t e Gipfelung i n Wielands 
p 

Werk mit der ,Geschichte der Abderiten' e r r e i c h t hat." Es 

werden dann eine s t a t t l i c h e Anzahl a l l e r jener „Stichworte, 

mit denen man den S t i l des deutschen Bokoko umschreiben kann", 

unter denen s i c h z.B. „milde versohnende Weltzuversicht und 

skeptisch umspielende Ironie" befinden, a l s fi i r den ,Don S y l -

vio von Rosalva' geltend aufgefiihrt, nachdem noch ein'mal 

betont wurde: „,Don S y l v i o von Rosalva' i s t die r e i n s t e Re

presentation des S t i l s des deutschen Rokoko im Roman." 

Von H.-W.Seiffert, der i n der gleichen Werkausgabe der 

„Femination des franzosischen Rokoko" die Vorstellung Wie

lands von einer gebildeten Gesellschaft gegeniiberstellt, i n 

welcher „die Frau durch den Reiz i h r e r Anmut und Grazie eine 
wesentliche Ste l l u n g einnimmt", konnte man fas t annehmen, er _ 
Teesing Ironie, S.259 

p 
Ghristoph Martin Wieland Werke, b Bde. Hg.von F.Martini und 
H.-W.Seiffert. Miinchen: Carl Hanser Vlg., 1964-68. Bd.I,S.o/l9 
(zit.Ma 1,919) 

3ebd.S.93^ 4Ma IV,933 

http://dichteriscb.es
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stimme e i n e r solchen Rokokokategorisierung Wielands n i c h t 
unbedingt zu, wenn er sagt: „Bei e i n e r solchen Auffassung 
f a l l t es schwer, e i n i g e s e i n e r Dichtungen a l s r e i n e s Ro-
koko zu d e k l a r i e r e n . " 

Noch weniger Z w e i f e l besteht iiber d i e A n s i c h t F.BeiBners, 
der i n s e i n e r Wielandausgabe rundheraus e r k l a r t : „Es i s t heu-
te z u v i e l von Wielands „Rokoko" d i e Rede....Eine solche s t i l -
g e s c h i c h t l i c h e Zuordnung und E t i k e t t i e r u n g i s t aber, r e c h t 
erwogen, einigermaBen problematisch....Wieland a l s Protago
n i s t e i n e r deutschen Rokoko-Dichtung - d i e s e r V o r s t e l l u n g 

2 
w i d e r s t r i t t e mindestens das S e l b s t v e r s t a n d n i s des D i c h t e r s . " 
Und dann f a l l t e i n gewichtiges Wort: „Dagegen w i l l er seinen 
eigenen ,Ursprung von dem s o k r a t i s c h e n Genius, diesem l i e -
benswiirdigen zipav a b l e i t e n ' - wie er j a auch...eben d i e ,so-
k r a t i s c h e I r o n i e ' a l s Merkmal seines e i g e n t i i m l i c h e n S t i l s 
h e r a u s s t e l l t . " H i e r wird a l s o d i e I r o n i e , d i e i n i h r e r s p i e -
l e r i s c h e n E i g e n a r t das Ha u p t c h a r a k t e r i s t i k u m des Rokoko dar-
s t e l l e n s o l l t e , a l s s o k r a t i s c h e erkannt und geradezu a l s Ge-
genargument gegen d i e R o k o k o - E t i k e t t i e r u n g Wielands i n s J?eld 
Fiir Regine S c h i n d l e r - H i i r l i m a n n i s t n i c h t d i e Auffassung, son-
dern d i e Form das Entscheidende: „Im Fragment g i b t es keine 
i r o n i s c h - k o s t u m i e r t e I n h a l t s l o s i g k e i t mehr. Es i s t d i e ,Wahr-
h e i t des Fragments', d i e Wieland vom r e i n e n Rokoko abhebt." 
(Wielands Menschenbild, eine I n t e r p r e t a t i o n des Agathon. Z i i -
r i c h : A t l a n t i s Vlg.,1963. Ziircher B e i t r a g e zur d t . L i t . - und 
Geistesges. 21, S.31) ( z i t . Schindler-Hiirlimann) 
2 
CM.Wieland, Ausgewahlte Werke i n d r e i Banden. Hg.F.BeiBner. 
Miinchen: Winkler V l g . , 1964. Bd. I S.915 ( z i t . B e i f i n e r 1,915) 
W-;. Bud dec ke'. halt:-es sogar f u r i r r e f uhrend , Wieland a l s „jo-
v i a l e n A l t e r s p r a s i d e n t e n des Rokoko" fiinzustellen (G.M.Wie
lands E n t w i c k l u n g s b e g r i f f und d i e Geschichte des Agathon. 
Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966. P a l a e s t r a 235, S.9). 
Diese Bemerkung d i i r f t e s i c h primar gegen A l f r e d Angers Ver-
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g e f i i h r t . „Da s t e c k t immer," so f i i h r t BeiBner im H i n b l i c k auf 
Wielands Schaffen w e i t e r aus, „eine s c h a l k h a f t i r o n i s c h e Ab-
s i c h t d a h i n t e r . " 

So u n e n t b e h r l i c h d i e s t i l k r i t i s c h e Methode j e g l i c h e r An-
naherung an den B e g r i f f der I r o n i e auf den e r s t e n B l i c k auch 
erscheinen mag, so prob l e m a t i s c h b l e i b t s i e doch an g e s i c h t s 
der obenerwahnten R e s u l t a t e . „Man kann," sagt B.Allemann, 
„nicht einen i r o n i s c h e n Satz oder eine i r o n i s c h e Passage auf 
i h r e Wesensziige h i n untersuchen, um iiber das Wesen des i r o -
n i s c h e n S t i l s AufschluB zu e r h a l t e n . " Auch E . B l a c k a l l raumt 
i n m i t t e n s e i n e r Betrachtung verschiedener S t i l f i g u r e n e i n : 
"But the fun depends mainly on the i r o n i c a l s p i r i t of the 

2 

whole conception." 
Zwei Einwande erhebt Teesing im Jahre 1 9 5 7 gegen Allemanns 

Buch, I r o n i e und Dichtung, aus dem Vorjahre 1 9 5 6 . E r s t e n s v e r -
miBt er d i e i n der E i n l e i t u n g versprochene s t i l i s t i s c h e Ana
l y s e , zweitens f i n d e Allemanns Untersuchung i h r e n „Ausgangs-
punkt i n der romantischen Theorie, a l s ob s i c h das ohne w e i -
t e r e s von s e l b s t ve r s t i i n d e , wobei es o f f e n s i c h t l i c h Tee-
sings Hauptanliegen i s t , dem von Allemann vergessenen „deut-
schen Erbe" von „Ariost, Cervantes, V o l t a i r e , Sterne, F i e l 
d i n g " , eben unserem D i c h t e r C h r i s t o p h M a r t i n Wieland, einem 
„ausgesprochenen I r o n i k e r " , v o r der Romantik einen P l a t z 
such r i c h t e n , „Wieland seinen anerkannten P l a t z im k l a s s i -
schen D r e i g e s t i r n Weimars zuriickzugeben. " ( L i t e r a r i s c h e s Ro
koko . S t u t t g a r t : J.B.Metzlersche Verlagsbuchhdlg., 1 9 6 2 . 
Sammlg.Metzler M 2 5 , Anger s i e h t im Rokoko eine Vor-
s t u f e , e i n „entscheidendes Wegstuck zur deutschen K l a s s i k " 
( S . 3 5 ) und v e r s t e h t Wieland a l s H a u p t v e r t r e t e r d i e s e s Ro
koko i n Deutschland. 
1Allemann, S . 1 2 2 B l a c k a l l , S.419 5 T e e s i n g I r o n i e , S . 2 5 9 
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einzuraumen. Im Gegensatz zu seinem Buch aus dem Jahre 1956 

bezieht Allemann i n seinem Beitrag zum 1958 erschienenen 

Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte Wieland i n 

den besprochenen Autorenkreis e i n : „Nach a l l der witzigen 

und s a t i r i s c h e n L i t . i n der Art etwa Rabeners zeigt s i c h das 

Ironische dann erstmals im Werke Wielands a l s e i n entschie-

dener Grundzug." Noch iiberzeugter von Wielands I r o n i k e r r o l l e 

zeigt s i c h Allemann i n einem spateren Diskussionsbeitrag zum 

gleichen Thema: „Einen neuen Hohepunkt ironischer Dichtung 

bringt das Z e i t a l t e r der Aufklarung, das mit seiner allem 

Damonischen abgekehrten Geistesart und seiner g e s e l l s c h a f t -

l i c h e n Kultur eine besondere A f f i n i t a t zum S t i l p r i n z i p der 

Ironie b e s i t z t . Fiihrend i s t h i e r zunachst der englische Ro

man (Sterne). In Deutschland findet s i c h ein Ironiker r e i n s t e n 

Geprages i n der Person Ch. M. W i e l a n d s , der mit s e i -

nem ersten Roman unmittelbar an Cervantes anschlieBt. 

Mit diesen entschiedenen Erklarungen wird nun erstens un-

ser Dichter als Ironiker v o r den Romantikern erkannt, 

zweitens wird ihm hiermit auch das Ironische a l s Grundzug zu-

gesprochen, und zwar kategorisch, wie das bislang nur Gruber 

gewagt hatte. Sich bei Wieland auf das friihe Datum von 1758 

festlegend, sagte Gruber: „Er wurde durch diese Studien [j/on 
Geschichte und P o l i t i k J immer vertrauter mit der w i r k l i c h e n 
_ . 
Reallexikon der deutschen Li t e r a t u r g e s c h i c h t e . Begr.v. 
P.Merker u.W.Stammler. 2.Aufl. Bd.I. B e r l i n : Walter de 
Gruyter Vlg., 1958. (zit.Reallexikon) 

2ebd.S.758, Sp.2 
^Das Fischer Lexikon, L i t e r a t u r 11,1. Hg.W.-H.Friedrich u. 
W.Killy. Frankfurt, 1965- S.311 (zit.Allemann Fischer) 
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Welt, und durch den g r e l l e n Contrast d e r s e l b e n mit den Un-
schuldswelten, i n denen er s i c h b i s h e r so wohl g e f a l l e n , 
konnte i n einem Kopfe, wie der s e i n i g e , n i c h t s Anderes ge-
weckt werden, a l s S a t i r e , und d i e s e , oder e i g e n t l i c h e r I r o n i e , 
i s t es auch, was von nun an i n f a s t a l i e n seinen S c h r i f t e n 

1 

den Grundzug b i l d e t . " H i e r sind d i e Ansatzpunkte der These 
Ermatingers, i n welcher Wielands I r o n i e a l s e i n a u f k l a r e r i -
sches Phanomen gedeutet w i r d : „Eines aber i s t ihm geblieben 
...: das S p i e l g e i s t i g e r U b e r l e g e n h e i t , d i e I r o n i e . S i e i s t 

2 

immanent i n der G e i s t e s h a l t u n g der Aufklarung gegeben;" und: 
„Die Scharfung des Verstandes durch K r i t i k und L o g i k , wie s i e 
das neue B i l d u n g s i d e a l der Auf k l a r u n g mit s i c h brachte, e r -

x 

l e i c h t e r t e , j a bedingte d i e Entstehung s a t i r i s c h e r Dichtung." 
Dementsprechend f o l g e r t B l a c k a l l s s t i l k r i t i s c h e Beweis-

fiih r u n g , daB Wieland spater seine eigene, f r u h e , von enthu
s i a s t i s c h e r , p i e t i s t i s c h e r Empfindsamkeit gepragte D i c h t e r -
sprache vom Standpunkt der Vernunft her i r o n i s i e r e : "Wieland 
continued to use the language of sentiment - although always 
combining i t w i t h i r o n y . I t i s as i r o n y that the c u l t u r e of 
w i t appears i n Wieland." I h r Zweck s e i t h e r a p e u t i s c h : "For 
the author, i r o n y i s a guard a g a i n s t s e l f - i m p o r t a n c e and a l s o 
s e l f - i m m o l a t i o n . " M a r t i n i , e b e n f a l l s von der s t i l k r i t i s c h e n 
I n t e r p r e t a t i o n kommend, s t e l l t dagegen von den A b d e r i t e n f e s t : 
„Im S t i l e des A u f k l a r e r s p a r o d i e r t Wieland d i e A u f k l a r u n g . " ^ 

1 2 0 , 3 8 1 
2 
E.Ermatinger, „Wielands g e i s t i g e Welt," Jahrbuch der Goethe- 
G e s e l l s c h a f t XIX ( 1 9 3 3 ) S . 2 3 4 (zit.Erm.Welt) 

x 4 
-\Ermatinger I r o n i e , S . 3 4 B l a c k a l l , S . 4 1 7 
^ M a r t i n i , „Der S t i l der I r o n i e " , S.90 

file://-/Ermatinger
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P i i r d i e entweder d e r A u f k l a r e r - oder d e r R o k o k o k a t e g o r i -

s i e r u n g z u n e i g e n d e n M e t h o d i k e r bemiiht s i c h A.Menhennet i n 

seinem B e i t r a g , "Wieland's I d r i s und Z e n i d e : t h e A u f k l a r e r 

as r o m a n t i c " um e i n e n A u s g l e i c h , indem e r u n t e r H i n w e i s a u f 

das Romantische a u f d i e s c h a r f e Trennung z w i s c h e n A u f k l a r u n g 
p 

und Rokoko, wie S e n g l e s i e s e i n e r Meinung nach noch vornimmt, 

v e r z i c h t e t w i s s e n mochte. W i e l a n d s Vermogen, das Wunderbare 

mit einem " l i g h t i r o n i c t o u c h " zu handhaben, mache es mog-

l i c h , W a h r h e i t s l i e b e und e i n e N e i g u n g f i i r das Wunderbare, d i e 

s i c h s o n s t g e d a n k l i c h a u s s c h l o s s e n , d u r c h e i n e n S c h r i f t s t e l l e r 

m i t e i n a n d e r zu v e r b i n d e n , "who i s c a r e f u l t o o b s e r v e c e r t a i n 

b a s i c p r i n c i p l e s o f t h e E n l i g h t e n m e n t . And i t i s i n t h i s s p i -
4 

r i t t h a t W i e l a n d c o n s i s t e n t l y h a n d l e s t h e r o m a n t i c . " 

W i l l d i e g e d a n k l i c h e V e r b i n d u n g von A u f k l a r u n g und Rokoko 

dur c h a u s noch e i n l e u c h t e n , so e r s c h e i n t doch d e r Zusammengang 

mit d e r Romantik, auch d i e von Menhennet wegen Z u r i i c k s e t z u n g 

d e r A u f k l a r u n g g e r i i g t e , von S e n g l e a l s „bezeichnendste Naht-

s t e l l e z w i s c h e n Rokoko und Romantik"^ d e f i n i e r t e Bewertung 

des I d r i s a l s gewagt. S e l b s t v e r s t a n d l i c h l i e B e n s i c h f i i r Men-

he n n e t s Benriihungen um e i n e S y n t h e s e d e r K a t e g o r i e n w e r t v o l l e 

E i d e s h e l f e r a u f den P l a n r u f e n , n i c h t z u l e t z t E . E r m a t i n g e r s 

U n t e r s u c h u n g des R o m a n t i s c h e n b e i W i e l a n d ^ und H.P.H.Teesings 
7 A r t i k e l „Wielands V e r h a l t n i s z u r A u f k l a r u n g im Agathodamon."' _ 

A.Menhennet, "Wi e l a n d ' s I d r i s und Zenide,"German L i f e and 
L e t t e r s X V I I I (1965) S.91-1CO'(zit.Menhennet) 

2 e b d . S.91 5ebd'. S.98 4 e b d . S.99 5 S e n g l e , S.212 
^ E . E r m a t i n g e r , „Das Romantische b e i W i e l a n d " , Neue J b . f . d . k l . 
A l t . I ( 1 9 0 8 ) S . 2 0 8 - 2 2 7 , 264-288. L e i p z i g : B.G.Teubner V l g . 

7 I n : N e o p h i l o l o g u s X X I (1955) 



Diese Untersuchungen erscheinen w e r t v o l l , da s i e n i c h t ex-
k l u s i v s t i l k r i t i s c h begriindet s i n d . Was jedoch d i e w i e l a n d -
sche und d i e romantische I r o n i e anbelangt, so l a s s e n beide 
s i c h nur unter gewissen Einschrankungen auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen. Die vorli e g e n d e Untersuchung, das s e i 
vo r g r e i f e n d eingefvigt, s t e h t m i t h i n BeiBners Versuch, Wie-
lands I r o n i e a l s „Vorwegnahme" der romantischen I r o n i e zu 
deuten, s k e p t i s c h gegeniiber. Schon 1936 nahm F.Melz einen 

2 

V e r g l e i c h zwischen Wieland und T i e c k vor, dessen Ergebnis 
darauf h i n a u s l i e f , beide D i c h t e r unter B e r i i c k s i c h t i g u n g 
auBerer A h n l i c h k e i t e n sowie i n ihrem p e r s o n l i c h e n Entwick-
lungsgang, doch a l s Antipoden erscheinen zu l a s s e n . Nach 
Melz unterscheiden s i e s i c h e r s t e n s i n i h r e r d i c h t e r i s c h e n 
Ausdrucksform, wobei s i c h d i e j e n i g e Wielands a l s „malerisch-
p l a s t i s c h e " , T i e c k s a l s „musikalisch-rhythmische" e r w e i s t ; 
und zweitens i n den grundverschiedenen Pormen i h r e r B e g r i f f e 
der I r o n i e : „So b e t r a c h t e t T i e c k V\fielands I r o n i e a l s eine 
, S c h a l k h a f t i g k e i t 1 , i n der s i c h s e i n ganzes Wesen a u s d r i i c k t ; 
d i e jede t i e f e r e Lebensauffassung unmoglich macht, w e i l s i e 
mit den wahren Werten des Lebens zu s p i e l e n s c h e i n t . Wenn 
Ti e c k seine eigene I r o n i e a l s einen hoheren Standpunkt be-
z e i c h n e t , von wo aus d i e Dinge i n ihrem wahren L i c h t e r s c h e i 
nen, so muB ihm Wielands A r t a l s „ironisierend", d.h., d i e 
Dinge z w e i f e l h a f t machend, vorkommen."^ 
1 B e i B n e r 1,929 p 
Melz, F r i t z . Wieland und T i e c k : e i n V e r g l e i c h . D i s s . C a l i f . , 
1936 

5ebd.S . 4 9 
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Nun ware es f r e i l i c h ebenso gewagt, s i c h mit T i e c k a l s 
Reprasentanten der romantischen I r o n i e paradigmatisch begnii-
gen zu w o l l e n . I h r bedeutendster T h e o r e t i k e r i s t er bekannt-
l i c h n i c h t . Dennoch wird auf T i e c k s I r o n i e noch zuriickzukom-
So e r k l a r t Allemann, T i e c k h a t t e der s c h l e g e l s c h e n ,.Intention" 
Schaden z u g e f i i g t , ind em er mit seinen Marchen-Komod i e n „an 
dem banalen M i B v e r s t a n d n i s , romantische I r o n i e bestehe wesent-
l i c h i n der Zerstorung von I l l u s i o n " s c h u l d i g geworden s e i 
(Allemann, S . 5 0 ) . Trotz Allemanns Polemik gegen Kierkegaards 
Deutung der romantischen I r o n i e , deren Scharfe b e r e i t s von 
H.Arntzen zuriickgewiesen wurde ( S a t i r i s c h e r S t i l . Bonn: H. 
Bouvier V l g . , 1960. Abhdlgn.z.Kunst-, Mus.-u.Litwis.9,S.206), 
b l e i b t Kierkegaards These iiberzeugender, a l s Allemanns, wohl 
auf Lussky ( T i e c k ' s Romantic Irony. Chapel H i l l : U.of N.Car. 
Pr e s s , 1932) g e s t i i t z t e Behauptung von dem mangelnden Veretand-
n i s T i e c k s f i i r S c h l e g e l s romantisch i r o n i s c h e I n t e n t i o n e n ; 
,,Spater hat er s i c h , wo d i e Sprache auf I r o n i e kam, gerne i n 
blauen Dunst g e h i i l l t . " - Allemann macht Kierkegaard zum Vor-
wurf, gegen Hegel p o l e m i s i e r t und s i c h dabei auf dessen E r -
kenntnisse g e s t i i t z t zu haben. Am Ende s e i n e r „an Inkonsequen-
zen r e i c h e n Abhandlung" s e i Kierkegaard dann s e l b e r wieder zu 
Hegels Auffassung von der I r o n i e zuriickgekehrt. Nach Allemann 
wird Kierkegaard unter anderem e i n e r „fur den Epigonen cha-
r a k t e r i s t i s c h e n U nbedenklichkeit i n der Verwendung vorgepragter, 
aber i n i h r e r Tragweite n i c h t mehr i i b e r b l i c k t e r B e g r i f f e " 
s c h u l d i g ; seinen A b s c h n i t t iiber S c h l e g e l habe er auf „heuchle-
r i s c h e A r t " e r o f f n e t . Kierkegaard hat einen „entleerten B e g r i f f 
des D i c h t e r i s c h e n " ; schlimmer noch, n i c h t einmal ,,die I r o n i e 
s e l b s t vermag Kierkegaard noch a l s e i n e i n h e i t l i c h e s Phanomen 
zu f a s s e n . S i e - z e r f a l l t ihm, eine unmittelbare Polge der grund-
s a t z l i c h e n Abtrennung e i n e r e t h i s c h - r e l i g i o s e n von e i n e r bloB 
a s t h e t i s c h e n Sphare, i n d i e I r o n i e a l s Redeweise und d i e I r o 
n i e a l s Standpunkt;" am schlimmsten jedoch s e i , daB Kierkegaard 
den s t i l i s t i s c h e n Aspekt der I r o n i e auBer acht l a s s e : „Wofur 
er k e i n V e r s t a n d n i s hat, i s t der s t i l i s t i s c h e Aspekt der I r o 
n i e , d i e I r o n i e a l s „Rede"weise, und damit geht ihm auch der 
Zugang zur I r o n i e a l s einem moglichen d i c h t e r i s c h e n Phanomen 
von v o r n h e r e i n v e r l o r e n . " - Es i s t h i e r n i c h t der Ort, d i e 
von Arntzen g e f o r d e r t e V e r t e i d i g u n g Kierkegaards vorzunehmen. 
Dennoch muB darauf hingewiesen werden, daB der Z e r f a l l des 
a n g e b l i c h e i n h e i t l i c h e n Phanomens der I r o n i e i n eine d i c h t e -
r i s c h e und eine „sokratische" oder , , k r i t i s c h e " auf S c h l e g e l 
zuriickgeht und keineswegs Kierkegaard d a f i i r v e r a n t w o r t l i c h 
gemacht werden kann. Kierkegaards P e s t s t e l l u n g , daB i r o n i 
sche O r i e n t i e r u n g im we s e n t l i c h e n K r i t i k s e i , und daB sowohl 
i h r P h i l o s o p h ( S c h l e g e l ) wie i h r D i c h t e r (Tieck) k r i t i s c h 
s e i e n (Kierkegaard, S.281), k l i n g t i n Allemanns eigenem Ver-
such an, Widerspriiche der romantischen I r o n i e b e i S c h l e g e l 
auf d i e s e n Nenner zu bringen: „Mit e i n e r Zuriickhaltung, d i e 
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men s e i n . U b e r h a u p t w i r d s i c h e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem 

B e g r i f f d e r r o m a n t i s c h e n I r o n i e im S i n n e d e r S c h l e g e l und 

T i e c k kaum umgehen l a s s e n , d a d i e F o r s c h u n g im a l l g e m e i n e n 

d a z u n e i g t , e r s t d i e R o m a n t i k e r a l s I r o n i k e r z u b e t r a c h t e n . 

H i e B es s c h o n 1841 i n K i e r k e g a a r d s D i s s e r t a t i o n : „Ich b e m i t z e 

i n d i e s e r g a n z e n D a r s t e l l u n g d i e A u s d r i i c k e , d i e I r o n i e und 

d e r I r o n i k e r ' ; e b e n s o g u t k o n n t e i c h , d i e R o m a n t i k und d e r 
si 

R o m a n t i k e r ' s a g e n ; " f s o k l i n g t - d i e g l - e i c h e A n s - i c h t n o c h hun- J-

d'ert, J a h r e s p a t e r b e i K . A . H o r s t w i d e r : „Das I r o n i s c h e i s t e i 

ne r o m a n t i s c h e K a t e g o r i e , und f a s t immer t r i t t e s i m Zusam-

menhang m i t r o m a n t i s c h e n N a c h k l a n g e n a u f . " V o r b e h a l t l o s e 

G l e i c h s c h a l t u n g d e s B e g r i f f s d e r I r o n i e m i t „dem R o m a n t i s c h e n " 

w a r e d a s s i c h e r s t e M i t t e l , d i e D i s k u s s i o n i i b e r W i e l a n d s I r o 

n i e i m K e i m z u e r s t i c k e n , e s s e i d e n n , man a n e r k e n n e i h n a l s 

e i n e n R o m a n t i k e r . 
s o n s t g a r n i c h t s e i n e r A r t e n t s p r i c h t , h a t e r l a n g e k e i n e n 
k u n s t l e r i s c h e n E h r g e i z i n s i c h aufkommen l a s s e n , s o n d e r n s i c h 
d a r a u f v o r b e r e i t e t , m i t e i n e r S t e l l u n g a l s K r i t i k e r 
s i c h z u b e g n i i g e n ( A l l e m a n n , S. 55)~ • • A u c h s p a t e r z e i g t s i c h 
S c h l e g e l s B e r e i t s c h a f t , a l s K r i t i k e r a u s f r e i e n 
S t i i c k e n h i n t e r d e n b e r u f e n e n D i c h t e r z u r i i c k z u t r e t e n (S.56).... 
A u c h d i e I r o n i e a l s u n i v e r s a l e s P r i n z i p s e t z t s i c h i n d e n P r o -
grammen a l l e r G e b i e t e d u r c h , d i e S c h l e g e l i n s Auge f a B t . D e n -
n o c h b l e i b t e s w i c h t i g - v o n d e r f e s t e n A u s p r a g u n g d e r „ro-
m a n t i s c h e n I r o n i e " h e r w i r d e s o f t i i b e r s e h e n -, daB d e r I r o -
n i e b e g r i f f S c h l e g e l s s e i n e n U r s p r u n g i n k r i t i s c h e n 
und p h i l o s o p h i s c h e n U b e r l e g u n g e n h a t . . . . Z w e i f e l l o s h a t S c h l e 
g e l u n t e r dem f r e i e n und g e b i l d e t e n Mensc.hen d e s L y c e u m - F r a g -
m e n t e s 55, d e r s i c h a l l s e i t i g z u s t i m m e n v e r m a g , i n e r s t e r 
L i n i e d e n K r i t i k e r v e r s t a n d e n (S. 5 8 )....Der U r s p r u n g 
d e r S c h l e g e l s c h e n I r o n i e - K o n z e p t i o n a u s dem G e i s t e d e r K r i t i k • 
i s t n i c h t z u b e z w e i f e l n . " - A l l e m a n n s S p i e l r a u m t h e s e e r s c h l i e B t 
z w a r d e r I r o n i e d a s D i c h t e r i s c h e , v o r a l l e m im E p i s c h e n , d o c h 
v e r w e i g e r t s i e d a g e g e n T i e c k d a s P r a d i k a t e i n e s r o m a n t i s c h e n 
I r o n i k e r s d e s Dramas i m . S i n n e S c h l e g e l s , und s p r i c h t d a r u b e r 
h i n a u s a u c h d e r L y r i k H e i n e s j e g l i c h e I r o n i e ab ( S . 2 9 & 51)• 
1 P K i e r k e g a a r d , S . 2 8 1 H o r s t , K.A. S t r u k t u r e n und S t r d -
mungen. M i i n c h e n : N y m p h e n b u r g e r V l g s h d l g . , 1963 S . 1 3 0 
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Ob s i e a l s A u f k l a r e r w i t z aus der g e i s t i g e n V a t e r s c h a f t 
Rabeners, oder a l s k o n v e n t i o n e l l e s R o k o k o g e s e l l s c h a f t s s p i e l 
verstanden w i r d ; ob man i n i h r im G e g e n t e i l d i e parodierende 
K r i t i k an A u f k l a r u n g und Rokoko sehen w i l l ; ob s i e s i c h a l s 
komische S e l b s t v e r k l e i n e r u n g des D i c h t e r s , a l s I r o n i s i e r u n g 
eigener iiberwundener Schwachen, a l s V e r n u n f t h e r r s c h a f t iiber 
Jugendschwarmerei, a l s Mokieren iiber den e n t h u s i a s t i s c h e n , 
p a t h e t i s c h e n S t i l des eigenen Friihwerkes g e f a l l t - immer 
b l e i b t d i e I r o n i e Wielands p r o b l e m a t i s c h . S i e b l e i b t es; im 
H i n b l i c k auf i h r e l i t e r a r h i s t o r i s c h e Zuordnung ebenso, wie 
nach ihrem A n t e i l am und i h r e r Aufgabe im Werk des D i c h t e r s . 

In den Dienst e i n e r A r t von i r o n i s c h e r Anspielung t r i t t 
nach Kausch b e i Wieland die S t i l f i g u r der Synekdoche, von 
der es b e i ihm h e i B t : „Man hat gesagt, d i e Grundform des 
Wielandischen Sprechens und Denkens s e i d i e I r o n i e , w e i l 
er a u f f a l l e n d h a u f i g i n d i e s e r Form auf das Allgemeine der 
Natur, besonders aber der Menschennatur, a n s p i e l t . Der D i c h 
t e r braucht aber zum B e i s p i e l d i e Synekdoche auch i n der 
n i c h t i r o n i s c h e n Aussage; d i e I r o n i e i s t demnach nur eine 

p 
T e i l e r s c h e i n u n g i n einem groBeren Bedeutungszusammenhang." 
Hatte Kausch schon 1 9 5 4 - f e s t g e s t e l l t : „Die I r o n i e i s t i i b e r -
haupt n i c h t , wie manche B e u r t e i l e r gemeint haben, d i e Grund-
k a t e g o r i e des Wieland 1schen S t i l s ; s i e e r s c h e i n t vielmehr im 

5 

Ganzen b e t r a c h t e t i n untergeordneter Funktion;" so sah er 
1 9 5 9 d i e Funktion d i e s e r I r o n i e nur d a r i n , durch s i e d i e 
Kausch, K.-H. Das Kulturproblem b e i Wieland. D i s s . G o t t i n g e n , 
1 9 5 4 - . S . 1 8 5 ( z i t . K a u s c h Kulturproblem) 

2 
Kausch, K.-H. „Die Kunst der Grazie," Jb.d . d t . S c h i l l e r g e s . I I 
( 1 9 5 8 ) S.1 2 - 4 - 2 ( z i t . K a u s c h Grazie) 

^Kausch Kulturproblem, S . 1 9 8 
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1 Leser zu r e i z e n . " 
Eine n i c h t minder g r i i n d l i c h e Untersuchung a l s d i e Kauschs 

iiber Wesen und Form der Dichtungen Wielands l i e g t i n Marga 
B a r t h e l s S t i l a n a l y s e , Das ,Gesprach' b e i Wieland, vor, worin 
d i e wielandsche I r o n i e n i c h t nur mit a u f f a l l e n d e r H a u f i g k e i t 
Erwahnung f i n d e t , sondern auch d i e Bedeutung des „immanent 
D i a l o g i s c h e n " und der „negativen P o i n t e " im Werk Wielands e r -
kannt w i r d . B a r t h e l b e z w e i f e l t ganz im Gegensatz zu Kausch, 
daB „ironische...Elemente i n einem Bildungsroman wie dem 

p 
Agathon Zutaten s e i n s o l l t e n . " 

Dem S p i e l f e l d der wielandschen I r o n i e hat M a r t i n i eine 
f e s t e Grenze gezogen: „Was n i c h t i n n e r h a l b des i n t e l l e k t u -
e l l e n und moralischen Vermogens des Menschen l i e g t , wird 
aus dem Vorstellungsraum des Romans [ A b d e r i t e n ] ausgeklam-
mert."^ Gegen Arntzens Begrenzung der „eigentlichen S a t i r e " 
auf das W o r t s p i e l „Schatten" und „Esel" i n der ProzeBge-
s c h i c h t e argumentiert M a r t i n i folgendermaBen: „Das E t h i s c h e 
der S a t i r e t r i t t i n Wielands Roman zugunsten des ,scherzhaf-
ten' S p i e l s der I r o n i e zwischen der Vernunft und i h r e r n a r r i -
schen Verkehrung zur i i c k . Das Narrentheater bedarf n i c h t der 
Anstrengung des E t h i s c h e n , nur der n a t i i r l i c h e n V ernunft, um 
i n s i c h w i d e r l e g t zu werden." 

Kausch, K.-H. ,/Wielands Verserzahlungen im U n t e r r i c h t der 
Oberstufe," Per D e u t s c h u n t e r r i c h t XI (1959) S.75 ( z i t . K a u s c h 
V e r s e r z . ) 
' B a r t h e l , Marga. Das ,Gesprach' b e i wieland. F r a n k f u r t : M.Dies-
terweg V l g . , 1939* F r a n k f u r t e r Quellen & Forschungen 26,S.39 
- A h n l i c h , doch v e r h a l t e n e r , auBert s i c h dann auch Allemann: 
„Zugleich i s t Wieland mit dem Agathon auch der Begriinder des 
modernen deutschen Bildungsromans, der f i i r eine v e r h a l t e n 
i r o n i s c h e D a r s t e l l u n g wie geschaffen scheint"(Allemann F i s c h e r 
S.311) 3 M a r t i n i Ir.,S.92 ebd S.417 
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Den „Versuch eines i r o n i s c h e n S t i l s " um 1763 s c h r e i b t 
P.Michelsen dem Umstand zu, daB Wieland zu d i e s e r Z e i t mit 
Sternes T r i s t r a m Shandy v e r t r a u t war: „Das m a n n i g f a l t i g e , b e i 
Sterne g e l e r n t e S p i e l der I r o n i e oder der , V i e l s c h i c h t i g k e i t ' 
(wie man es a l l g e m e i n genannt h a t ) . . . h a t a l s o keine andere 
Aufgabe a l s d i e Durchbrechung der F i k t i o n , d.h., Wachhalten 

p 
des BewuBtseins, daB w i r es mit e i n e r F i k t i o n zu tun haben." 
A h n l i c h l i e s t man es auch b e i Menhennet: "At other times, 
Wieland's i r o n y a c t s as a c o r r e c t i v e . . . . i t does ensure th a t 
we keep i n touch w i t h the r e a l w o r l d . " ^ 

Nun wird d i e I r o n i e Wielands gewiB n i c h t weniger problema-
t i s c h durch den Hinweis auf i h r e l i t e r a r i s c h e n Q u e l l e n , denn 
der V e r g l e i c h mit den Quellen z e i g t a l l e n f a l l s , wo und was 
e i n D i c h t e r g e l e r n t hat. W i c h t i g e r sind d i e Griinde, aus de-
nen er s i c h zu einem f r i i h e r e n Geistesverwandten hingezogen 
f i i h l t . Er inner t man s i c h dazu Wielands Bemerkung gegeniiber 
B o t t i g e r , er habe n i e etwas g e d i c h t e t , wozu „ich n i c h t den 
S t o f f auBer mir, i n irgend einem a l t e n Roman, Legende oder 

Li. 

F a b l i a u gefunden h a t t e , " so wird man e r s t v o l l e n d s der Mog-
l i c h k e i t gewahr, daB d i e I r o n i e mit dem S t o f f ubernommen s e i n 
konnte. G.Ransohoff s t e l l t i n s e i n e r Untersuchung iiber den 
Nach Tropsch woanders: „Diese iiberlegene., i r o n i s c h e , unter 
der Maske des Lobes l a c h e r l i c h machende Zeichnung hat Wie
land an der betreffenden S t e l l e des spanischen Romans ge
l e r n t . " (Tropsch, S t . „Wielands Don S y l v i o und Cervantes' 
Don Quixote," Euphorion Erg.IV (1899) S.40 

2 
Michel-sen, P. „Laurence Sterne und der deutsche Roman des 
18.Jahrhunderts," P a l a e s t r a CCXXXII (1962) S..186 ( z i t . 
Michelsen) 
^Menhennet, S . 9 7 4 B 6 t t i g e r , K.W. K.A. B o t t i g e r s l i t e -
r a r i s c h e Zustande und Zeitgenossen. L e i p z i g : F.A.Brock-
haus V l g . , 1838. Bd.I, S.182 ( z i t . L i t . Z u s t . ) 
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Geron von Wielands A r b e i t s w e i s e f e s t : „Indessen d i e Rechte 
d i e Fe'der. f u h r t , f o l g t d i e L i n k e d e n S e i t e n der Vorlage." 
Bezedchnenderweise bemerkt Ransohoff g'edoch d a b e i , daB d i e 
se Methode von Wielands „satirischer Laune" unterbrochen w i r d , 
d i e s i c h i n diesem Gedicht n i c h t a l s nur s p o t t i s c h oder i i b e r -
miitig iiber den S t o f f h i n s p i e l e n d e r Hohn des D i c h t e r s erweise, 
s e i n Hohn s e i vielraehr „bitter und herb." Was Ransohoff j e -
doch Hohn nennt, i s t i n d i e s e r Verserzahlung, wie w i r sehen 
werden, I r o n i e . S i e besteht im vor l i e g e n d e n F a l l e d a r i n , daB 
s i c h das ehebrecherische Paar Genievra und L a n c e l o t von einem 
mysteriosen a l t e n R i t t e r zur Unterhaltung eine Geschichte e r -
b i t t e t , und damit a n s t e l l e der vermeinten K u r z w e i l e i n S i t t e n -
u r t e i l auf s i c h h e r a b f o r d e r t . Branor, der s i t t e n s t r e n g e A l t e , 
t r a g t d i e s e Geschichte vor, wie auch Ransohoff ganz r i c h t i g 
erkennt, n i c h t e i n f a c h um i h r e r s e l b s t w i l l e n , oder a l l e i n 
zur U nterhaltung. Wir haben es h i e r mit bewuBt d i d a k t i s c h e r 
I r o n i e zu tun, „bitter und herb", e i n e r I r o n i e des S t o f f e s . 
Denn i r o n i s c h oder gar hohnisch i s t an d i e s e r Geschichte n i c h t 
etwa der S t i l , sondern vielmehr d i e A b s i c h t , einem ungetreuen 
Paar v e r m i t t e l s e i n e r e r z a h l t e n Apotheose e h e l i c h e r und 
f r e u n d s c h a f t l i c h e r Tugendreinheit zur S e l b s t e r k e n n t n i s zu v e r -
h e l f e n , zum gnothi seauton, wie es den Pseudophilosophen durch 
Musarion beigebracht w i r d . 

Wahrend Wieland a l s o s e i n e r Vorlage im Geron, wie Ransohoff 
nachwies, „Seite um S e i t e " 2 f o l g t e , besteht der eigene B e i t r a g 
1Ransohoff, G. „Wielands Geron", V j s r . f . L i t t g e s . I l l (1890) 
S.535 

2ebd.S.533 
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i n jener s a t i r i s c h e n Laune, welche Barthel die „typisch wie-

landische Haltung der ironischen, geistreichen und anrautigen 

R i t t e r l i c h k e i t " nennt. 

Prohle macht Wieland aus dieser Ironie einen schweren Vor-

wurf: „AuBer seinen philosophischen Romanen sind Wielands 

Rittergedichte und Marchen i n Versen seine wichtigsten S c h r i f -

ten. V i e l e n gebildeten Lesern wird es schon schwer, ihm die 

Ironie zu verzeihen, die er i n keiner dieser Marchenbearbei-
2 

tungen iiberwinden konnte." 

Die 'Bearbeitung des Stoffes i s t also nach Prohle das Haupt-

merkmal des kiinstler ischen Schaffens, wohingegen die Bezeich-

nung „uberwinden" auf b e r e i t s im S t o f f immanente Ironie s c h l i e s -

sen lassen konnte. Dem i s t nicht so, denn anschlieBend an das 

obige Z i t a t s p r i c h t Prohle ausdriicklich von „seiner", d.h.. 

Wielands, Ironie, die er neben formlichen philosophischen Ten-

denzen i n die •„igereinit.en Marchen" hineingetragen habe. Diese 

F e s t s t e l l u n g wird auch vom Gandalin gemacht, und zwar eben-

f a l l s im vorwurfsvollen Ton: „Auch diese Arbeit hort man j e t z t 

mehrfach fiir Wielands beste erklaren. Diesem U r t e i l kann ich 

g l e i c h f a l l s nicht beistimmen: denn eben im Gandalin findet s i c h 

auBer jener Ironie sogar noch e i n Uberrest von philosophischen 

Tendenzen und S p i e l e r e i e n , welche Wieland...unterschoben hat." 

Prohle stoBt s i c h , wie gezeigt, an der Ironie Wielands. 

Den E r f o l g des Oberon schreibt er dem Umstand zu, daB „von der 

a l t e n Ironie im friiheren wieland ischen Ritterged i c h t i n dieser 
1 B a r t h e l , S . 1 1 3 
2 P r o h l e , H.C.J. Lessing, Wieland, Heinse. B e r l i n , 1 8 7 7 - S . 6 8 
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naiven D a r s t e l l u n g nur noch e i n k l e i n e s MaB b e i g e s e l l t " s e i ; 
auch im I d r i s habe unser D i c h t e r „die I r o n i e nur zu sehr e i n -
gemischt;" im Neuen Amadis habe er mit d i e s e r I r o n i e „keine 
poet i s c h e n G e s t a l t e n s c h a f f e n konnen;" denn „Wieland war k e i n 
Sterne, geschweige denn e i n A r i o s t oder Cervantes, wie sehr 
er s i e auch a l l e d r e i v e r e h r t e . Er war v i e l zu k l u g , um s i c h 
noch einmal e i n R i t t e r g e d i c h t durch d i e I r o n i e zu verderben," 
hieB es b e i Prohle w e i t e r . Dennoch habe s i c h Wieland - der s i c h 
der I r o n i e anscheinend nur mit a l l e r g r o B t e r S c h w i e r i g k e i t ent-
h i e l t - 1783 i n C l e l i a und S i n i b a l d , f i i r d i e Beschrankung der 
I r o n i e im Oberon „entschadigt." 

Man konnte versucht s e i n , P r o h l e s Abneigung gegen d i e von 
ihm durchaus a l s wielandsche E i g e n a r t empfundene, v i e l b e r u f e n e 
I r o n i e , mit deren Einschub i n den Text s i c h Wieland a n g e b l i c h 
das Konzept verdarb, a l s einen Beweis f i i r d i e E x i s t e n z d i e s e r 
I r o n i e g e l t e n zu l a s s e n . Aber es z e i g t s i c h , daB auch d i e Auf-
deckung der Quellen das Problem der I r o n i e im Werke Wielands 
n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d l o s t . So kann man b e i s p i e l s w e i s e b e i 
C h a r l o t t e C r a i g , die Wielands Marchenerzahlungen auf i h r e 
Quellen h i n untersucht, e i n e r s e i t s l e s e n : "He i n j e c t e d i n t o 
h i s poem ^ 5 i x t und K l a r c h e n j an a r t i s t r y and a s u b t l e i r o n y 
not t r a d i t i o n a l l y present i n legend;" a n d e r e r s e i t s s t e l l t s i e 
f e s t : "he ignores p a t h e t i c irony at the end of Ovid's Cepha-
lu s und P r o k r i s . " 

Wie P.Michelsen, so hatte schon E d i t h Harn im Jahre 1928 
f i i r den Neuen Amadis und d i e d a r i n enthaltene I r o n i e a l s 
1 C r a i g , Ch.M. Themes and S t y l e i n Ch.M.Wieland's F a i r y T a l e s . 
D i s s . Rutgers State U., 1964. S.44 
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Quelle auf Sterne gewiesen. Wieland habe Geis t und S t o f f des 
T r i s t r a m Shandy durch w i e d e r h o l t e s Lesen d e r a r t i g a b s o r b i e r t , 
daB man b e i Sterne eine ganze Anzahl von D e t a i l s f i n d e n konne, 
di e auch f i i r Amadis c h a r a k t e r i s t i s c h waren, darunter "the v e i n 
of g e ntle i r o n y , " d i e f i i r das ganze Gedicht tonangebend s e i . 
Auch aus Spensers F a e r i e Queene ha t t e Wieland Motive und S t i l -
f i g u r e n verwandt, doch:"he gave them a form so new, so perme
ated w i t h w i t and i r o n y , that they bear l i t t l e resemblance to 

p 
t h e i r source." Auch nach Harns Ermessen i s t a l s o der D i c h t e r , 
n i c h t d i e Q u e l l e , f i i r d i e I r o n i e im Werk v e r a n t w o r t l i c h . 

So wie der Neue Amadis auch i n anderer H i n s i c h t d i e groBe 
Be l e s e n h e i t seines Autors w i d e r s p i e g e l t , so z e i g t s i c h v i e l -
f a l t i g e s europaisches Geistesgut i n den Q u e l l e n , d i e im Zu-
sammenhang mit der I r o n i e Wielands z i t i e r t werden. Vom Amad i s 
bemerkte schon Gruber: „Diese Stanzen f i i h r t e er auch z u e r s t 
i n unsere Poesie e i n , und man weiB, daB ihm sowohl h i e r i n , a l s 
f i i r den Ton des Gedichts A r i o s t o vor der Seele schwebte;" -
nach Harn: Spenser! - „Bei den andern Gedichten schwebten ihm 
z u v e r l a B i g auch Muster vor: wer aber behauptet h a t , - und es 
i s t f r e i l i c h eine nur zu gewohnliche Behauptung, - daB es f r a n -
z o s i s c h e gewesen, der u r t h e i l t a l s e i n Unkundiger. Wieland 
h i e l t s i c h h i e r offenbar an k e i n Muster a u s s c h l i e B l i c h , son-
dern suchte S o k r a t i s c h e I r o n i e und Humor der Englander mit der 
L e i c h t i g k e i t und Eleganz der Franzosen zu verbinden."^ 
Harn, E d i t h M. Wieland's Neuer Amadis. Gottingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1928. Hesperia 1 7 , S.6 

2 e b d . S . 7 
vCh.M.Wielands sammtliche Werke. 52 Bde. L e i p z i g : G.J.Goschen, 
1815-28. Bd . 5 0 , S.395-6 
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A l s Ubersetzer unternahrn es Wieland, wie Gruber b e r i c h -

t e t , den Zeitgenossen d i e g e l i e b t e n i r o n i s c h e n Wahlahnen Ho-

raz und Lukian naherzubringen, „iiberzeugt, daB ihnen kaum e t -
was heilsamer seyn konne, a l s d i e I r o n i e und f e i n e U r b a n i t a t 
des e r s t e r n , das a t t i s c h e S a l z , d i e beiBende S a t i r e des letz- -

t e r n . . . " Ermatinger f i n d e t , Wieland habe d i e I r o n i e V o l t a i r e s 
p 

nachgeahmt, schon i n den M o r a l i s c h e n S r i e f e n von 1752 d i e so-
k r a t i s c h e I r o n i e gepriesen und den i r o n i s c h e n S t i l des Horaz 
e n t l e h n t . „Als S c h i i l e r Baumers |~in E r f u r t 174-9-5G~J b e g e i s t e r t e 
er s i c h f i i r den i r o n i s c h e n S t i l i n des Cervantes ,Don Quixote. 1 1 

Die Wielandforschung gelangte, wie s i c h aus dem vorausge-
gangenen L i t e r a t u r b e r i c h t e r g i b t , t r o t z e i n e r gewissen E i n -
h e i t l i c h k e i t der Methoden h i n s i c h t l i c h der wielandschen I r o 
n i e zu v i e l f a l t i g e n , t e i l w e i s e w i d e r s p r i i c h l i c h e n R e s u l t a t e n . 
A l s Ursache d i e s e r Widerspriiche, ob es s i c h namlich b e i der 
I r o n i e Wielands um eine Form der A u f k l a r e r - , Rokoko- oder Ro
mantischen I r o n i e handele; ob er s i e von den Franzosen, den 
Englandern, Spaniern oder I t a l i e n e r n bezogen habe; ob s i e 
s i c h l e d i g l i c h von der e i n z i g e n S t i l f i g u r der Synekdoche her-
l e i t e oder dem behandelten Q u e l l e n m a t e r i a l von v o r n h e r e i n im
manent gewesen s e i , l a B t der t l b e r b l i c k iiber das Forschungsbild 
eine Liicke erkennen, d i e es mit der vorliegenden A r b e i t zu 
s c h l i e B e n g i l t . 

A l s Folgerung f i i r unsere Untersuchung e r g i b t s i c h aus e i 

nem E i n b l i c k i n d i e v e r d i e n s t l i c h e Wielandforschung d i e E r -
1 2 0 , 4 1 0 
2Erm.Welt, S . 2 2 9 5ebd., S . 2 5 5 
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k e n n t n i s , daB s i c h l e t z t l i c h jedes U r t e i l iiber Wielands 
I r o n i e auf eine systematische Untersuchung dessen s t i i t z e n 
miisse, was der D i c h t e r s e l b s t unter dem B e g r i f f verstanden 
hat. Damit s o i l auch dem E i g e n v e r s t a n d n i s Wielands a l s S c h r i f t -
s t e l l e r s e i n e r Z e i t nachgeforscht werden, und zwar durch d i e 
moglichst l i i c k e n l o s e Auswertung a l l e r S t e l l e n i n Werk und 
B r i e f w e c h s e l sowie i n Kommentaren des D i c h t e r s zu den Uber-
s e t z u n g s a r b e i t e n , i n denen Wieland von I r o n i e s p r i c h t . D.h., 
w i r v e r f o l g e n d i e Genese der I r o n i e - A u f f a s s u n g Wielands, wo-
b e i d i e chronologische Methode mit der systematischen v e r -
bunden w i r d . AuBerdem bemiiht s i c h d i e vorliegende Untersuchung 
urn einen E i n b l i c k i n den i r o n i s c h e n S t i l Wielands sowie um 
d i e D a r s t e l l u n g der i r o n i s c h e n Haltung seines Sokrates und 
deren Umsetzung i n s d i c h t e r i s c h e Werk anhand e i n i g e r t y p i s c h e r , 
ausgewahlter B e i s p i e l e . 

Diese A r b e i t maBt s i c h e i n l e t z t e s Wort zu dem komplexen 
und nahezu u n e r s c h o p f l i c h e n Thema der wielandschen I r o n i e 
n i c h t an. S i e versucht vielmehr, einen B e i t r a g zu der b e r e i t s 
g e l e i s t e t e n Forschung b e i z u s t e u e r n , aus deren wegbereitenden 
Untersuchungen s i e w e r t v o l l e Impulse empfing. 
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I I . T e i l 

Wielands B e g r i f f der Ironie 

1. K a p i t e l Tirnoklea: 

Ironie im Mienenspiel, Ironie im Dialog 

Die fruheste Verwendung des Wortes „ironisch" im Werk. f i n -

det s i c h i n Tirnoklea aus dem Jahre 1754, nach Wielands eige-

nen Worten dem „ersten Versuch des Verfassers i n der d i a l o -

g i s t i s c h e n Kunst." Es handelt s i c h h i e r b e i um ein Gesprach 

des Sokrates mit Tirnoklea, der Tochter eines nahen Verwandten, 

iiber „scheinbare und wahre Schonheit." Und zwar findet diese 

Unterhaltung im Putzzimmer des Madchens, vor deren Spiegel 

s t a t t . 

Im B e g r i f f , s i c h fiir das Pest der Diana zu schmiicken, s i c h 

schon zu m a c h e n, wird Tirnoklea von Zweifeln an der Zu-

v e r l a s s i g k e i t i h r e r Sklavin und ihres Spiegels b e f a l l e n , ihre 

Schonheit r i c h t i g zu beurteilen und wiederzugeben. Sie wendet 

s i c h daher an den fiir seine Wahrhaftigkeit bekannten Sokrates: 

„Sage mir doch o.b i c h schon bin oder nicht?" 

Die Motivierung ihres Anliegens i s t a l l e r d i n g s nicht i n der 

Eigenliebe zu suchen, sondern i n Timokleas Bestreben, den l i e b -

l i c h e n Kranz i h r e r Gespielinnen, die „alle so reizend wie Gra-

zien" seien, bei dem hohen Pest nicht zu verunstalten und die 

Harmonie des Ganzen nicht zu storen. 
133,199 
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Der befragte Sokrates e n t w i c k e l t im nachfolgenden Ge
sprach seine erotematische Methode, d i e sowohl von Tirno
k l e a a l s auch vom Leser a l s eine i r o n i s c h e empfunden w i r d , 
w e i l s i e den Widerspruch von Schein und S e i n , von Schon 
Scheinen und Schon S e i n Wollen, aufdeckt. 

E i n g e l e i t e t von der Frage: „Warum stehet d i e s e Rose vor 
dei n e r S t i r n ? " , s c h l i e B t der e r s t e T e i l des erotematischen 
D i a l o g s mit dem i n i r o n i s c h e r Fassung vorgebrachten Hinweis 
des Sokrates: „Du h a l t s t a l s o . . . d i e Rose f i i r schoner a l s d i c h 
s e l b s t , w e i l du g l a u b s t , daB deine Schonheit ohne s i e mangel-
h a f t seyn wiirde?" 

Widerspruchsloses Beistimmen h a t t e Tirnoklea schon an d i e 
ser S t e l l e des Verlangens 'iiberf i i h r t , durch Putzsucht einen 
Schein auBerer Schonheit anzustreben; h a t t e das Madchen a l s 
eine A b d e r i t i n e n t l a r v t , von denen Wieland spater sagt, s i e 
waren „zwar schon; aber d i e g i i t i g e Natur hatte ihnen d i e Dumm-
h e i t zum Gegengift i h r e r k o r p e r l i c h e n Reizungen gegeben." 

Timokleas „verwegene" Entgegnung, die Rose s o l l e dem Be-
t r a c h t e r einen gewiB zu ihrem V o r t e i l a u s f a l l e n d e n V e r g l e i c h 
mit der F r i s c h e i h r e r Wangenfarbe abnotigen, hebt s i e jedoch 
s o g l e i c h iiber den Verda.cht, auf dem g e i s t i g e n Niveau e i n e r 
p u t z s i i c h t i g e n A b d e r i t i n zu stehen und g i b t Sokrates s e i n e r -
s e i t s AnlaB, einen V e r g l e i c h zwischen p h y s i s c h e r und s e e l i -
scher Schonheit a n z u s t e l l e n , den er aus dem E r s c h e i n u n g s b i l d 
der Rose a b l e i t e t . Die Rose Timokleas i s t so schon ,,als s i e 
seyn kann," w e i l s i e n i c h t „verderbt" i s t ; w e i l s i e , wie T i -

13,117 



-25-

moklea b e s t a t i g t , „das i s t , was s i e seyn s o l i . " Und ein Mad-

chen i s t schon, fiihrt Sokrates weiter aus, wenn nicht nur ihre 

Leibesbildung „symmetrisch" i s t , sondern sie auch bei der „Er-

zahlung einer tugendhaften That" die kluge Antwort nicht schul

dig b l e i b t . A l s jedoch Timoklea aus „einem unserer Poeten" die 

lange Beschreibung der „liebenswurdigen Pasithea" z i t i e r t , i n 

welcher s i e i h r Vorbild sieht, von dem sie glaubt, es entspre-

che schon dem Ideal der von Sokrates angedeuteten Schonheit, 

entgegnet jener i r o n i s c h : „Du hast sie i n der That mit einer 

Miene v o l l Empfindsamkeit hergesagt. Aber kennst du diese scho-

ne Pasithea?" Es i s t unzureichend, fiir e i n bloBes B i l d n i s , fiir 

eine Erscheinung zu schwarmen. Es geht urns Kennen, urns Erken-

nen des Wesens. Immerhin hat Timoklea das Verlangen ausgespro-

chen, s i c h „schoner machen" zu wollen. Es g i l t , dieses Verlan

gen auf die von Sokrates angedeutete innere Schonheit zu r i c h -

ten. Doch a l s das Madchen den Philosophen b i t t e t , s ie „diese 

Kunst schoner zu werden" zu lehren, schlagt Sokrates gerade zu 

diesem Zeitpunkt mit der fiir ihn typischen Ironie vor, das 

Gesprach wegen Zeitmangels abzubrechen: „Aber wiirdest du diese 

kurze Zeit nicht besser vor dem Spiegel anwenden kb'nnen, a l s 

mit mir? B i s t du auch gewiB, daB jede S c h l e i f e , jede Locke an 

Im Theages (1755) fin d e t sich die Erklarung fi i r die i r o n i 
sche Reaktion des Sokrates auf das Anempfinden der Timo
klea. Sokrates w i l l eigenes Wesen im Partner zutage f o r -
dern, nicht die Nachahmung eines andern betrieben wissen. 
Jeder s o l i die i n ihm liegenden, eigenen Anlagen fordern: 
„Sie kann eine E l i s a Rowe bewundern,„ohne die zweite Rowe 
aus sic h s elbst erzwingen zu wollen....; denn es muB, diinkt 
mich, allemal e in a f f e c t i r t e s , s t e i f e s und hartes Werk he-
rauskommen, wenn jemand das eigene i n einem seltsamen Cha-
rakter copiren w i l l . . . ; aber wenn Aspasia eine Rowe seyn 
wollte, so hatten wir eine schlechte Copie mehr, und ein 
schones O r i g i n a l weniger." 55,225 
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dem r e c h t e n P l a t z und i n der besten Lage i s t ? ; ' . . .Sokrates sagte 
dieB mit einem i r o n i s c h e n L a c h e l n , welches dem guten 
Madchen e i n wenig weh t h a t . S i e e r h e i t e r t e s i c h aber a u g e n b l i c k -
l i c h wieder, und indem s i e i n n mit B l i c k e n , i n welchen d i e Auf-
r i c h t i g k e i t i h r e r Worte ausgedriickt war, ansah, sagte s i e . . . " 

Es i s t bedeutsam, daB der erotematische T e i l der s o k r a t i -
schen Lehrmethode mit einem i r o n i s c h e n M i e n e n s p i e l seinen Ab-
schluB f i n d e t . In der Mimik der beiden D i a l o g p a r t n e r s p i e g e l t 
s i c h der Wendepunkt des Gesprachs, welches j e t z t d i e Form des-
sen annimmt, was Wieland - vor a l l e m im Spatwerk - d i e „Induk-
t i o n " des Sokrates zu nennen p f l e g t e . Z i e l t e d i e I r o n i e auf 
e i n komisches und dabei anmutiges Widerlegen des auBeren Scheins 
ab, so bemiiht s i c h d i e s o k r a t i s c h e „Induktion" um die Forderung 
vorhandener Anlagen, von denen d i e g e i s t v o l l e Entgegnung Timo
k l e a s Kunde g i b t . So wird d i e s o k r a t i s c h e Maeutik zur Geburts-
h e l f e r i n der e i g e n t l i c h e n Veranlagung eines Menschen. Mag T i 
rnoklea auch d i e I r o n i e „ein wenig weh" getan haben. E r s t wenn 
i h r M i e n e n s p i e l d i e A u f r i c h t i g k e i t i h r e r Worte r e f l e k t i e r t , i s t 
der Schein iiberwunden und d i e Erziehung zur „wahren" Schonheit 
kann beginnen. 

D i a l o g i s c h e Haltung l i e g t f i i r Wieland n i c h t nur der s o k r a -
t i s c h e n Lehrmethode, sondern - wie spater g e z e i g t werden s o i l -
dem menschlichen Denken uberhaupt zugrunde. Die d i a l o g i s c h e 
Lehrmethode des Sokrates besteht f i i r Wieland durchaus n i c h t 
nur im Schlagabtausch a b s t r a k t e r Ideen, sondern b e i ihm v e r -
bindet s i c h mit i h r eine durchaus p l a s t i s c h e V o r s t e l l u n g von 

1 3 3 , 2 0 8 
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der P e r s o n l i c h k e i t des Sokrates. N i c h t nur das gesprochene 
Wort, sondern auch d i e Gesten und Gebarden des Lehrers wer-
den zu Kommunikationsmitteln. Im „ironischen Lacheln",^ i n 

2 'j der „ironischen" oder „naiven" Miene, 9 und n i c h t z u l e t z t im 
4 

T o n f a l l kann eine I r o n i e ebenso e i n g e b e t t e t s e i n , wie im ge-
da n k l i c h e n Zusammenhang der Worte. M i t dem B e g r i f f der I r o n i e 
wird von Wieland d i e V o r s t e l l u n g von der P e r s o n l i c h k e i t des 
Sokrates a l s dem Phanotyp verbunden. 

. Im anmutigen Wortwechsel l a B t s i c h Tirnoklea von Sokrates 
belehren, daB, wie d i e Sonne d i e Quelle der Schonheit v i e l -
f a r b i g e r i r d i s c h e r M a n n i g f a l t i g k e i t , so auch d i e Seele Quelle 
der Schonheit des menschlichen L e i b e s s e i . Nur eine gesunde,^ 
1 V g l . h i e r z u 1 7 , 4 7 u . 1 7,61 2 V g l . h i e r z u 8 , 2 3 1 u . 1 3 , 1 1 3 
5 V g l . h i e r z u 2 2 , 1 3 9 u. 22,140 4 V g l . h i e r z u 2 3 , 3 9 8 u. Horazens  
B r i e f e , hg.v.P.Stachel. Wielands G e s . S c h r i f t e n . Hg. von d.Dt. 
Kom.d.Kgl.PreuB.Ak.d.Wiss. I I . A b t l g . 4 . B d . B e r l i n : Weimannsche 
Buchhdlg., 1 9 1 3 . 2 T i e . S.61 ( z i t . H o r . B r . I , 6 1 ) 
5 
^Zu den Konstanten i n Wielands Denken gehort d i e v o l l i g un-
romantische und ebenso unmoderne A n s i c h t , daB s i c h d i e Be
g r i f f e „Wahrheit" und „Sch6nheit" aus dem Gesunden und Un-
verdorbenen a b l e i t e n . Des D i c h t e r s d i e s b e z i i g l i c h e MaBstabe 
werden andernorts noch d i s k u t i e r t . S ie g e l t e n ihm f u r e i n 
Volk wie f i i r e i n Individuum g l e i c h . So h e i B t es i n „Beise 
des P r i e s t e r s A b u l f a u a r i s i n s innere A f r i c a " ( 1 7 7 0 ) : 
„Die Frage: - I s t es einem Volke besser, d i e Tugend auszu-
iiben, ohne s i e und das Geg e n t e i l von i h r zu kennen? - oder, 
i s t es diesem Volke besser, mit den Eeizungen zum L a s t e r be-
kannt gemacht zu werden, damit es d i e Tugend aus Wahl und 
Uberzeugung ausiiben l e r n e ? „Diese Prage, meine Herren, 
s c h e i n t mit der folgenden e i n e r l e i zu seyn: - I s t es besser, 
gesund zu seyn, ohne zu wissen, daB man gesund i s t , und wie 
man es anfangen miiBte, um krank zu werden, - oder s i c h krank 
zu machen, damit man den Werth der Gesundheit besser schatzen 
l e r n e ? 
„Gesundheit i s t der n a t i i r l i c h e Zustand des physischen, Un-
schuld der S i t t e n d i e Gesundheit des moralischen Menschen, 
und G l i i c k s e l i g k e i t d i e g e m e i n s c h a f t l i c h e Prucht von beiden." 
29,254 



-28-

n i c h t vom Wurm benagte Rose s e i schon. A l s o konne auch nur 
eine gesunde Seele schon s e i n . Gesundheit der Seele jedoch 
heiBe man Tugend. Mangel an k o r p e r l i c h e r Schonheit f i i h r e s i c h 
auf Verderbnis der Seele z u r i i c k , weshalb auch e i n urspri i n g -
l i c h von der Natur begiins t i g t e r Korper vom L a s t e r ,verderbt' 
werden konne. Und so unterscheide man e i g e n t l i c h zwischen 
ph y s i s c h e r Schonheit und Anmut, „wovon l e t z t e , eben deBwe-
gen w e i l s i e u n m i t t e l b a r aus der Seele f l i e B e t , w e i t e d l e r 
i s t a l s d i e e r s t e . " Anmut, bedingt durch Gemut, Charakter 
und G e i s t , i s t a l s o das auschlaggebende Merkmal dessen, was 
der junge Wieland i n s e i n e r tugendschwarmerischen Periode 
unter „wahrer" Schonheit verstanden wissen w i l l . Fur d i e r e i n 
k o r p e r l i c h e n Reizungen Geneigten, haben d i e Poeten den Typus 
eines „Narcissus" geschaffen, „und um g l e i c h e r Bequemlichkeit 
w i l l e n konnte man eine jede rosenwangige Lame ohne G e i s t , um 

2 
das Wort Schon n i c h t zu miBbrauchen, eine N a r c i s s a heiBen." 

Nich t d i e s i c h bespiegelnde E i g e n l i e b e - s i e i s t s o p h i s -
t i s c h -, sondern das Verlangen nach Harmonie s o i l d i e M o t i -
vierung der Schonheitserziehung s e i n . N i c h t der auBere Schein, 
h e r g e s t e l l t am P u t z t i s c h c h e n , sondern das Streben nach dem an-
mutigen S e i n i s t dias C h a r a k t e r i s t i k u m „wahrer" Schonheit. Mit 
diesem Streben wird d i e „menschliche Natur e i n e r groBen Vor-
t r e f f l i c h k e i t f a h i g . " 
133,213 
Wielands Neigung zum T y p i s i e r e n t r i t t h i e r o f f e n zutage, er 

unt e r s c h e i d e t nach Typen. Damit k e i n f a l s c h e r Verdacht b e z g l . 
des schonen Agathon.aufkommt, l a B t der D i c h t e r durch H i p p i a s 
Danae gegeniiber betonen, Agathon s e i k e i n e r von den „Narcissen" 
(4,140); und s e l b s t im Spatwerk g i b t es noch e i n e N a r c i s s a , 
f i i r d i e s o f o r t e i n mannlicher Gegentyp a u f g e s t e l l t w i r d : Nar
c i s s u s und N a r c i s s a , 1802 
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Passen w i r d i e Merkmale, d i e s i c h mit dem e r s t e n A u f t r e -
t e n des I r o n i e b e g r i f f s im Werk verkniipfen, noch einmal zu-
sammen: A u s d r i i c k l i c h begegnet d i e I r o n i e a l s Gebarde, im 
Lacheln des Sokrates. Sokrates t r i t t auf a l s P r o t o t y p des 
i r o n i s c h e n Tugendlehrers, der d i e I r o n i e a l s s t a r k s t e Waffe 
s e i n e r t o l e r a n t e n Weisheit n i c h t gegen d i e Person der Timo
k l e a , sondern gegen den a u B e r l i c h e n Schein i h r e r e n t h u s i a s -
t i s c h e n Empfindungen r i c h t e t . Seine anmutige I r o n i e , n i c h t 
d i e Aussagen von Sk l a v i n n e n und S p i e g e l n , f i i h r e n zum ,gnothi 
s e a u t o n 1 , zur S e l b s t e r k e n n t n i s . 

Die Methode des wielandschen Sokrates e r w e i s t s i c h dabei 
a l s erotematische, und Wieland s e l b s t bezeichnet diese b e i 
Neuausgabe des Werkes im Jahre 1794- a l s „dialogistische 

1 2 Kunst." Marga B a r t h e l nennt es das „immanent" D i a l o g i s c h e 
im S t i l p r i n z i p unseres D i c h t e r s . D i e ser von Wieland a l s so-
k r a t i s c h verstandene D i a l o g hat t r o t z a l l e r angestrebten Gra 
z i e und t r o t z der unpersonlichen und unverletzenden I r o n i e 
doch den Charakter eines Wortgefechts, b e i dem s i c h im vor-
liegenden P a l l e Sokrates und Timoklea a l s g e i s t i g e b e n b i i r t i g 
einander erganzende und s i c h zur „Wahrheit" der E r k e n n t n i s 
h i n s t e i g e r n d e P a r t n e r erweisen. „Einander auf d i e Spur der 
Wahrheit h e l f e n , " nennt es der wielandsche Sokrates dem A r i s 
t i p p gegeniiber.^ Der spate Wieland wird s i c h i n seinem l e t z -
t en groBen Romanwerk, i n welchem man die a u s f u h r l i c h s t e Aus-
Im A r i s t i p p (1801) nennt er d i e I r o n i e spater eine dem 
„achten" Sokrates „eigene Manier im D i a l o g i s i r e n " (24 , 35 ) ' 
2 B a r t h e l , S.19 
522,40-1 ' 
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einandersetzung mit dem B e g r i f f der s o k r a t i s c h e n I r o n i e f i n -
det, s c h a r f gegen P l a t o n s A r t wenden, den s o k r a t i s c h e n D i a l o g 
dadurch zum Monolog zu r e d u z i e r e n , daB d i e j e w e i l i g e n Gesprachs-
par t n e r a l s monotone Jasager p r a s e n t i e r t werden. „Denn," h e i B t 
es schon i n der Geschichte des weisen Danischmend ( 1 7 7 5 ) , nun

t e r Leuten, d i e iiber A l l e s e i n e r l e i Meinung s i n d , f i n d e t gar 
p 

k e i n D i a l o g s t a t t . " Und an P l a t o n r i i g t er ganz besonders, daB 
dessen „sogenannter" D i a l o g e.ben so gut „und mit noch besserem 
Recht e i n S o k r a t i s c h e r Monolog heiBen konnte."^ Und wie f i i r 
Wieland d i e Wahrheit e r s t zu zweien beginnen kann, so e n t s t e h t 
d i e I r o n i e - wie i n Timoklea de m o n s t r i e r t - durch d i e P o l a r i t a t 
des D i a l o g s . _ 
In seinem A u f s a t z , „Versuch iiber das Xenophontische Gastmahl," 

im A t t i s c h e n Museum IV,2 S.106 - 7 , l e g t Wieland e i n geradezu l e i -
d e n s c h a f t l i c h e s Bekenntnis zur Denkform des D i a l o g s ab. Di e s e r 
konnte „nur unter dem g r i e c h i s c h e n Himmel, nur unter einem zu-
g l e i c h eben so f r e y e n a l s l e b h a f t e n und g e i s t r e i c h e n Volke, wie 
es d i e Hel l e n e n waren, entstehen." Im D i a l o g kommen mindestens 
zwei S e i t e n zu Wort, er g a r a n t i e r t f r e i e Suche der E r k e n n t n i s 
nach Wahrheit. „Despotisch, nach morgenlandischer Weise beherrsch-
te Volker kennen weder F r e y h e i t des Gedankens noch der Rede. Was 
konnen Sklaven einander m i t z u t h e i l e n haben, a l s Klagen? und auch 
dazu haben s i e weder E r l a u b n i B noch Muth. Die Sprache i s t daher 
unter solchen Menschen, eben so wie unter ganz rohen Wilden, auf 
das u n e n t b e h r l i c h s t e B e d i i r f n i s eingeschrankt." Der D i a l o g s i c h -
e r t eine Form der R e d e f r e i h e i t , d i e unserem - und damit meint 
Wieland den abendlandischen Menschen -, Wesen eigen i s t : „Freie 
M i t t h e i l u n g und w e c h s e l s e i t i g e r Umtausch unsrer Gedanken und Ge-
sinnungen, zwanglose D a r s t e l l u n g u n s e r e r e i g e n -
t h i i m l i c h e n A r t z u s e y n . . . f i n d e t nur i n e i n e r 
b l i r g e r l i c h f r e y e n G e s e l l s c h a f t S t a t t , und der D i a l o g , der a l l e s 
d i e s i n s i c h v e r e i n i g e t , konnte a l s o nur unter den'Griechen e r -
funden werden." Es i s t a l s o n i c h t unbedingt a l s Kompliment zu 
verstehen, wenn Wieland im g l e i c h e n A u f s a t z von A r i s t o t e l e s zu 
b e r i c h t e n weiB, er habe d i e „monologische Manier" e i n g e f i i h r t , 
durch „Abhandlungen i n w i s s e n s c h a f t l i c h e r Form zu u n t e r r i c h t e n , " 
wenn s i c h der D i c h t e r auch b e e i l t zu v e r s i c h e r n , d i e s s e i da-
mals „die b e l i e b t e s t e A r t , mit sei n e n w i B b e g i e r i g e n und Geschaft-
l o s e n M i t b i i r g e r n zu f i l o s o f i e r e n gewesen," denn gewohnlich be-
zeugt er A r i s t o t e l e s groBe Wertschatzung. 
2 9 , 1 3 5 5 2 4 , 3 1 
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2. K a p i t e l An Bodmer: 

Sokratische Ironie und C h r i s t l i c h e Demut 

In einem Brief* vom „Oktober oder November 1754" an Bodmer, 

bedankt s i c h Wieland eingangs fi i r die zugeschickten „Gedanken" 

eines Unbekannten, bei dem es s i c h nach einer B r i e f n o t i z Bod-
p 

mers um Johann Joachim Ewald handelte, und er laBt nach e i -

nigen unverbindlichen Komplimenten seine k r i t i s c h e S t e l l u n g -

nahme folgen: 
„Ich habe einige f a l s c h e G e d a n k e n benierkt. 

Zweimal hat s i c h der Witz des Autors an dem Sokrates versiin-
diget. Einmal, da er die I r o n i e n des Sokrates und die 
Demuth C h r i s t i gegen einander abwiegt, welches eben so i s t a l s 
wenn i c h sagte, diese Tragodie i s t ein besseres Stiick a l s d i e 
se Comodie, voraus gesezt daB jede i n i h r e r Art gut ware. Die 
I r o n i e des Sokrates i s t an den Orten wo er sie anbringt, 
vollkommen am rechten Ort und thut ihren e f f e c t besser a l s i r -
gend eine andre A r t der Vorstellung hatte thun konnen." 
Bei diesem Abschnitt iiberrascht nicht nur die Parteinahme des 

vermeintlich i n Bodmers Nahe c h r i s t l i c h und platonisch schwar-

menden jungen Wieland fiir den griechischen Philosophen, son

dern vor allem seine Art der Darstellung. Die Stellungnahme 

Wielands i s t j e d e n f a l l s bezeichnend fiir die zentrale P o s i t i o n , 

die Sokrates schon fruhr i n seinem Denken einnimmt, und zu-

g l e i c h wegweisend fiir seine spatere Entwicklung. Schieden s i c h 

doch am P r i i f s t e i n der sokratischen Ironie die Geister des 
Jahrhunderts. Wahrend man von p i e t i s t i s c h e r Seite dem starren 
_ 
Wielands Briefwechsel, hg.v.H.W.Seiffert. B e r l i n : Akad.Vlg., 
1963. Bd.I, S.212 (zit.Brw.1,212) 2 3 Brw.11,227 Vgl.Ermatinger, E. Die Weltanschauung 

des jungen Wieland.. Prauenfeld : Huber & Co.Vlg., 1907- S.59f. 
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R a t i o n a l i s m u s w o l f f s c h e r Pragung einen e n t h u s i a s t i s c h e n Wun-
derglauben entgegensetzte, l o c k e r t e s i c h eben d i e s e r R a t i o -
nalisrnus durch eine an Sokrates o r i e n t i e r t e , a u f k l a r e r i s c h e 
I r o n i e , mit der s i c h seine V e r f e c h t e r iiber d i e Schwarmerei 
i h r e r frommen Zeitgenossen mokierten. Die a u f k l a r e r i s c h e n 
Jiinger Sokrates' und d i e p i e t i s t i s c h e n Jiinger C h r i s t i kon-
f r o n t i e r t e n einander. E i n Ethos v e r n u n f t b e d i n g t e r S e l b s t b e -
f r e i u n g war d i e Antwort der Jiinger Sokrates' auf d i e c h r i s t -
l i c h e Lehre u n t e r w i i r f i g e r Demut. D.h., n i c h t mehr r e l i g i o s e 
S e l b s t e i n k e h r im p i e t i s t i s c h e n Sinne zum Zwecke der Erkennt-
n i s von der S i i n d h a f t i g k e i t des Menschen, sondern S e l b s t e r -
kenntnis im s o k r a t i s c h e n Sinne des ,gnothi seauton' zur F r e i -
entwicklung s e i n e r Anlagen s o l l t e d i e S eelenlehre des Menschen 
ausmachen. A l s I r o n i e des S c h i c k s a l s muB es a l l e r d i n g s b e z e i c h -
net werden, daB es dann spater einem prominenten P i e t i s t e n ge-
l a n g , mit dem G o t t e r b i l d der R a t i o n a l i s t e n davonzulaufen und 
i n der Polge geradezu zum Vater jenes Z e i t g e i s t e s zu werden, 
der s c h l i e B l i c h i n Deutschland d i e Aufklarung i n den Genera-
t i o n e n der Stiirmer und Dranger und Romantiker iiberwand. Es 
handelt s i c h um J.G.Hamann, der mit seinen S o k r a t i s c h e n Denk-
w i i r d i g k e i t e n (1759) den Qberwindern der A u f k l a r u n g das Gefiihl 
von der O r i g i n a l i t a t und I n d i v i d u a l i t a t des Genies v e r m i t t e l -
t e . Hamann, so f i i h r t H.Hettner aus, habe s i c h nur an den so-
genannten Genius des Sokrates gehalten, an dessen Stimme er 
glau b t e , auf dessen Wissenschaft er s i c h v e r l a s s e n konnte und 
V g l . W a l z e l , 0. Deutsche Dichtung von Gottsched b i s zur  

Gegenwart, Bd.I. Potsdam: Akad.Vlgsges. Athenaion, 1927« S.152f. Handbuch der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t . 
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„an dessen F r i e d e n ihm mehr gelegen war a l s an a l l e r Vernunft 
1 

der Agypter und Griechen." 
DaB gedankliche Auseinandersetzungen um C h r i s t u s und Sokra

te s auch i n den K r e i s Bodmers und B r e i t i n g e r s drangen, geht 
aus der wielandschen B r i e f s t e l l e hervor; man mochte i n der 
Zusendung der ewaldschen Gedanken an i h n f a s t eine A u f f o r d e -
rung zur D i s k u s s i o n s e i t e n s Bodmers sehen. Diesen Aspekt e r -
wahnt auch B.B6hm>i i n s e i n e r a u f s c h l u B r e i c h e n S c h r i f t , Sokra-

2 
tes im achtzehnten Jahrhundert. H i e r verweist Bohm-o auf d i e 
Werke des Ziircher P r o f e s s o r s Joh. Jac. Zimmermann, welche Wie
land aus Bodmers B i b l i o t h e k bekannt waren, und dessen A u s f i i h -
rungen aus den Jahren 1729 und 1751 im H i n b l i c k auf das obige 
W i e l a n d z i t a t und des D i c h t e r s f r i i h e , padagogische Neigungen 
n i c h t unerwahnt b l e i b e n s o l l e n : 

„Zimmermann v e r g l e i c h t die s o k r a t i s c h e mit der Lehrmethode 
Jesu. Dabei e r s c h e i n t es i n s e i n e r D a r s t e l l u n g f a s t nur noch 
a l s eine Sache des Geschmacks, ob man d i e s o k r a t i s c h e I r o n i e 
oder die a b s i c h t l i c h einfache Rede Jesu und s e i n e r Jiinger f i i r 
zweckmaBiger h a l t e n w o l l e . Wie es Zimmermann h i n s t e l l t , war 
Sokrates' Redeweise b e r e c h t i g t f i i r einen g e b i l d e t e n H o r e r k r e i s , 
der die F a h i g k e i t und d i e Freude am s c h a r f g e s c h l i f f e n e n Wort-
kampf noch n i c h t wegen G e i s t e s t r a g h e i t v e r l o r e n h a t t e ; d i e J u -
den, zu denen Jesus gesandt war - man mochte da f a s t eine ge-
wisse Geringschatzung d i e s e r Aufgabe sehen - waren n i c h t r e c h t 
f a h i g f i i r seine ,accurata demonstratio' (S.116). Es k l i n g t wie 
G o t t e s l a s t e r u n g , wenn Zimmermann f o r t f a h r t , Jesus h a t t e s i c h 
h i e r durch den Gebrauch der s o k r a t i s c h e n Methode zwar i n den 
Geruch eines v o r t r e f f l i c h e n Philosophen, s c h w e r l i c h aber i n den 
Hettner, H. Geschichte der deutschen L i t e r a t u r im achtzehnten 

Jahrhundert. L e i p z i g : Paul L i s t V l g . , 1929- I I I . T e i l , S.182 
2 x i e l e r S t u d i e n zur deutschen L i t e r a t u r , hg.E.Trunz. Bd.4-
iMeumunster: Ji.wacnnoitz V l g . , I 9 b b (zit.BShm) 



-34--

des Messias gebracht... Jesus und Sokrates haben den g l e i c h e n 
I n h a l t der P h i l o s o p h i e , nur i h r e Zuhorerschaft i s t v e r s c h i e -
den, und Jesus hat n i c h t wie Sokrates d i e Fassungskraft s e i -
ner Zuhorer i i b e r s c h a t z t . " 

Bohm, der Wieland a l s „Mensch mit e i n e r u n e n d l i c h f e i n e n 
E m p f i n d l i c h k e i t gegen E i n f l i i s s e und Stimmungen der Z e i t " v e r -
steh t und a l s den „Typus e i n e r r e z e p t i v formalen Natur," w e i s t 
darauf h i n , daB des D i c h t e r s V e r h a l t n i s zu Sokrates e i n f e s 
t e r Ansatzpunkt zu seinem Ve r s t a n d n i s b l i e b e : „Zu ihm kehrt 
er immer wieder i n a l i e n seinen Wandlungen zu r i i c k , und man 
v e r f o l g t h i e r zum e r s t e n Male das Ringen eines e i n z e l n e n Men
schen um den I n h a l t eines I d e a l s , um den Versuch, i n Sokrates 
zu s i c h s e l b s t zu kommen." Damit i s t genau d i e S e l b s t e r f i i l l u n g 
beschrieben, welche d i e P i e t i s t e n i n i h r e r I d e a l v o r s t e l l u n g 
von C h r i s t u s suchten. Bohm l a B t keinen Zweifel. an~der padago-
gischen Neigung d i e s e r Bestrebungen Wielands: „Und so v e r s c h i e -
den das S o k r a t e s b i l d e r s c h e i n t , von ihm aus gesehen, b l e i b t 
doch e i n f e s t e r Kern b e i Wieland i n s e i n e r ganzen padagogischen 
Neigung....Seiner Natur nach l e b t er i n den v o l k s e r z i e h e r i s c h e n 

p 
Z i e l e n s e i n e r Z e i t . " 

Verwahrt s i c h nun der S c h i i l e r Bpdmers i n dem „nachts um 10 
Uhr" geschriebenen B r i e f an seinen Herrn und Freund gegen e i 
nen V e r g l e i c h der I r o n i e des Sokrates mit der c h r i s t l i c h e n De-
mut, so hatte man von dem einundzwanzigjahrigen P f a r r e r s o h n 
eine Entgegnung e r w a r t e t , d i e es s i c h angelegen s e i n l i e B , e t -
waige MVersiindigungen" gegen C h r i s t u s aufzuzeigen. T r o t z s o r g -
f a l t i g e r V e r k l a u s u l i e r u n g t r i t t jedoch das d i e s e r Erwartung 
1Bohm, S.137 2ebd.,S.176 
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entgegengesetzte Hauptanliegen Wielands u n m i t t e l b a r zutage: 
der Witz eines ihm noch Unbekannten hat s i c h an der I r o n i e 
des Sokrates vergangen. Unter dem Vorwand der grundlegenden 
Wesensverschiedenheit von s o k r a t i s c h e r I r o n i e und c h r i s t -
l i c h e r Demut, welcher dem von Tragodie und e i n e r g l e i c h w e r -
t i g e n Komodie entsprache, p l a d i e r t Wieland f i i r d i e T r e f f -
l i c h k e i t der I r o n i e des Sokrates im Komparativ: s i e „thut 
i h r e n e f f e c t besser a l s irgend eine andre A r t der Vor
s t e l l u n g . " Vom padagogischen Standpunkt her wird e i n solches 
W e r t u r t e i l e i n l e u c h t e n d . Dagegen konnte der T h e a t e r v e r g l e i c h 
befremden. Man wird zumindest erwarten, daB der Demut C h r i s t i 
b e i dem obigen V e r g l e i c h mit den dramatischen Gattungen d i e 
Wiirde e i n e r Tragodie zuerkannt w i r d , wonach s i c h d i e gedank-
l i c h e Nahe der B e g r i f f e I r o n i e und Komodie dann von s e l b s t e r -
g i b t . Die Wahl des T h e a t e r v e r g l e i c h s , d i e Analogie mit den 
d i a l o g i s c h - d r a m a t i s c h e n Kunstwerken, bedingt d i e Umschreibung 

der I r o n i e a l s eine s c h a u s p i e l e r i s c h e Haltung, a n s t e l l e i h r e r 
1 

Qbersetzung mit „Ver"-stellung, wie es Wieland spater g e l e -
p 

g e n t l i c h t a t . Noch unentschieden am Anfang s e i n e s d i c h t e r i 
schen Schaffens i n der A r t der D a r s t e l l u n g , schwankt Wielands 
. C h a r a k t e r i s i e r u n g zwischen dem Typ des Wesensmenschen, der s i c h 
durch s e i n So-Sein von dem auf Wirkung bedachten H i s t r i o n e n 
u n t e r s c h e i d e t , dessen .Vorstellung andere zur S e l b s t e r k e n n t n i s 
f i i h r t . In s e i n e r R e c h t f e r t i g u n g v e r t e i d i g t er d i e I r o n i e mit 
^ F i i r die Aufklarung des orthographischen Problems von „Vor-" 
und „Ver-"stellung i n dem d i s k u t i e r t e n B r i e f b i n i c h , wie aus 
der Anlage e r s i c h t l i c h , der Z e n t r a l b i b l i o t h e k Z u r i c h zu Dank 
verbiinden. 
2 V g l . h i e r z u Hor.Br.I,142; 22,59; 22,62; 36,216 
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Argumenten aus dem B e r e i c h der A s t h e t i k , den I r o n i k e r Sokra
tes s e l b s t mit B e i s p i e l e n aus dem et h i s c h e n B e r e i c h : „Warum 
konnte Sokrates dem Schein des L a s t e r s n i c h t entgehen?" h e i B t 
es im B r i e f w e i t e r . „Weil es unmoglich i s t ! Johannes der Tau-
f e r und Jesus C h r i s t u s konnten das auch n i c h t . " 

Es i s t Wielands z w e i t e r Einwand gegen d i e a n g e b l i c h „andre 
Versiindigung" an seinem „Alten Freund" Sokrates. Einmal l a b o -
r i e r t Wieland wieder mit B e g r i f f e n , welche b e r e i t s i n der vor-
angegangenen Besprechung des Tj.moklea-Dialogs Erwahnung fand en: 
dem Schein und dem harmonischen S e i n . Zum zweiten s c h e i n t er 

p 
nun auch zu dem V e r g l e i c h der be i d en groSen Manner a l s We-

X 

sensmenschen^ b e r e i t , zu welchem er s i c h vorher b e t r e f f s der 
I r o n i e n i c h t einverstanden e r k l a r e n konnte und s i c h i n s Schau-
s p i e l e r i s c h e f l i i c h t e t e : 

„Ubrigens konnen S i t t e n l e h r e r d i e Frage, ,warum l i s t i g e 
Schalke eher den Schein des Bosen verraeiden konnen a l s r e d -
l i c h e Gemuther' l e i c h t beantworten. Aus eben dem Grund warum 
e i n unschuldiges Madchen eher P r i s e iiber 'sich geben w i r d , a l s 
eine l i s t i g e Coquette. - Der Tugendhafteste Mann, sagt P l a t o , 
wird am meisten gehasset, verlaumdet und miBkennet werden und 
wird doch mit s i c h s e l b s t harmonisch b l e i b e n . . . " 
Zusammenfassend s t e l l t man iiber d i e z i t i e r t e B r i e f s t e l l e f e s t , 
daB d i e I r o n i e des Sokrates i n der Gedankenwelt des jungen 
1Brw.1,213 
Im Agathodamon (1799) h e i B t es dann wieder dagegen: „In der 

That l a B t s i c h d i e s e r i n s e i n e r A r t e i n z i g e Mann mit keinem 
unserer Weisen, s e l b s t n i c h t mit Pythagoras oder S o k r a t e s , 
v e r g l e i c h e n , ohne daB entweder ihm oder d i e s e n Unrecht ge-
schleht."(18,283) 
X 

^ A l s Wesensmenschen bezeichnen w i r eine Person, b e i der I n 
t e n t i o n und Handlung iibereinstimmen, wahrend beim H i s t r i o n e n 
Wesen und V e r h a l t e n , S e i n und Schein a u s e i n a n d e r f a l l e n . 
4Brw.1,214 



- 3 7 -

Wieland offenbar eine w i c h t i g e r e R o l l e s p i e l t a l s d i e 
c h r i s t l i c h e Demut. Mi t d i e s e r Haltung b e t e i l i g t er s i c h an 
der D i s k u s s i o n s e i n e r Zeitgenossen um d i e G l e i c h b e r e c h t i -
gung von Sokratismus und Ghristentum. Wielands B e i t r a g be-
steht i n der A n s i c h t , daB man von Sokrates, dem I r o n i k e r , 
n i c h t verlangen s o l l t e , was auch n i c h t i n der Macht C h r i s t i 
stand: a l s tugendhafter Mensch, a l s Wesensmensch,1 d.h., b e i 
wahrhaft harmonischem S e i n , im Kampf und deshalb im immer-
wahrenden Kontakt mit dem L a s t e r s e l b s t den Schein des Las-
t e r s vermeiden zu konnen. 

I m Agathodamon e r s c h e i n t C h r i s t u s im V e r g l e i c h mit A p o l l o -
n i u s a l s Wesensmensch: „Du e r i n n e r s t d i c h , was i c h gestern 
sagte: er sey das, was i c h s c h i e n , w i r k l i c h gewesen. Ich 
setze h i n z u : er glaubte" auch der zu seyn, f i i r den er s i c h 
gab; er w o l l t e n i c h t tauschen..."(18,283) 
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3 . K a p i t e l An Zimmermann: 

I r o n i e a l s D i a l e k t i k von Lob und Tadel 

Das K a p i t e l der mit einem i n t e r e s s a n t e n B r i e f w e c h s e l e i n -
setzenden Freundschaft zwischen Wieland und Johann Georg 
Zimmermann hat Sengle „die groBe Wandlung" benannt. H i e r 
s t e h t der a u f s c h l u B r e i c h e S a t z : „Aus dem c h r i s t l i c h e n Mys-
t i k e r i s t e i n P s y c h o a n a l y t i k e r und I r o n i k e r geworden; sogar 
d i e Sprache, d i e er s c h r e i b t i s t eine andere!" Dieser F e s t -
s t e l l u n g kann b e i g e p f l i c h t e t werden. Es l a B t s i c h vom Z e i t -
punkt des E i n s e t z e n s der Korrespondenz mit dem f i i n f Jahre 
a l t e r e n A r z t aus Brugg im A p r i l 1756 e i n s t e t i g e s A nsteigen 
des Wortgebrauchs der I r o n i e f e s t s t e l l e n , dessen H a u f i g k e i t 
a l l e r d i n g s e r s t im A r i s t i p p einen Hohepunkt e r r e i c h t . Auf-
f a l l e n d i s t f r e i l i c h der s i c h verandernde Ton von Wielands 
S t i l , f i i r dessen Wandel der B r i e f w e c h s e l mit Zimmermann 
zeugt, Jahre bevor s i c h d i e s e r Ton auch im Werk d u r c h s e t z t e . 

Am nachfolgenden B e i s p i e l wird e r s i c h t l i c h , wie Wieland, 
dessen Friihwerk s i c h besonders durch seinen e k s t a t i s c h e n , 

2 
von Ermatinger e i n s t „rhetorisch gehetztes Tugendpathos" 
genannten S t i l k l o p s t o c k s c h e r Pragung auszeichnete, dem 
g l e i c h e n Ton, wenn an i h n s e l b s t a d r e s s i e r t wie im B r i e f 
Zimmermanns durchaus miBtraut und er d a r i n sogar eine I r o 
n i e w i t t e r t : 
1 S e n g l e , S . 8 9 
2 X Erm.Weltanschauung, S . 9 5 vBeck, G. Die Sprache des 
jungen Wieland. D i s s . H e i d e l b e r g , 1913- S . 11 - V g l . h i e r z u 
Deutsche P h i l . i . A u f r i B , hg.v.W.Stammler. B e r l i n : E.Schmidt 
V l g . , 1 9 5 7 . ^.Langen i n Bd.I, Sp.1064 
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„Diesen Morgen," s c h r e i b t er am 1 4 . J u l i 1758 an Zimmermann, 
„erhalte i c h Ihren e c s t a t i s c h e n B r i e f , und es wiirde b e l e i d i -
gend seyn, wenn i c h i h n unbeantwortet l i e B e , ob i c h g l e i c h i n 
Wahrheit n i c h t weiB, was und wie i c h Ihnen -schreiben s o l i . 
Haben S i e w i i r k l i c h im Ernst geschrieben? Hat Joh.Gray S i e wiirk-
l i c h b i B zum fanatisme bezaubert? Oder t r e i b e n S i e nur einen 
k l e i n e n SpaB mit mir? Wollen S i e versuchen, ob i c h so e i t e l 
und a l b e r n sey, e i n Lob das a l l e Grenzen L i b e r s t e i g t , anzu-
nehmen? Wollen S i e etwann daB i c h es merken s o i l , daB a l l e s 
nur eine I r o n i e i s t ? Ich weiB i n der Tat n i c h t , welche 
von d i e s e n Hypothesen d i e w a h r s c h e i n l i c h s t e i s t ; i c h weiB nur 
daB I hr Schreiben e i n Gewebe von ganz e n t s e t z l i c h e n S u p e r l a -
t i v i s i s t , und daB i c h durch e i n Lob welches u n g l a u b l i c h l a u -
t e t , nur gedemuthiget werde, g e s e t z t auch, daB S i e im E r n s t 
geschrieben haben. Aber wie sehr habe i c h aus a l l e m was z w i -
schen uns vorgegangen Ursache zu denken, daB es entweder gar 
n i c h t i h r E r n s t i s t , oder wenigs.tens daB S i e i n e i n e r fana-
t i s c h e n Stunde gerade das Ge g e n t e i l denken..." 

B e i o b e r f l a c h l i c h e r Betrachtung s t e l l t s i c h h i e r d i e I r o 
n i e a l s das vor, was s i e n i c h t i s t , namlich e i n f a c h das Ge
g e n t e i l des Gesagten. Im Gegensatz zur Luge oder Unwahrheit, 
di e immer geradezu im g e g e n s a t z l i c h e n Ausspruch von GewuBtem 
oder Gemeintem bes t e h t , dabei jedoch f i i r eine Wahrheit g e h a l -
ten werden mochte, z i e l t d i e I r o n i e a l s „Ausdruck e i n e r Sa-

2 
che durch e i n deren G e g e n t e i l bezeichnendes Wort" darauf ab, 
a l s Unwahrheit erkannt oder empfunden zu werden. V e r e i n f a c h t : 
die Liige i s t eine Unwahrheit, d i e a l s Wahrheit g e l ten mochte. 
Die I r o n i e i s t eine Unwahrheit, d i e a l s solche empfunden wer-
den s o i l . 
1Brw.I , 3 5 0 
^Lausberg, H. Handbuch der l i t e r a r i s c h e n R h e t o r i k . Miinchen: 
Max Hueber Vlg.,1960. S .302 ( z i t . L a u s b e r g ) 
Jancke, S.26 
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Wie der Liigner , so s i m u l i e r t auch der I r o n i k e r . Das von 
Sokrates fragend vorgegebene N i c h t w i s s e n , ob b e i s p i e l s w e i s e 
d i e S e l b s t b e t r a c h t u n g im S p i e g e l f i i r Tirnoklea n i c h t f r u c h t -
barer s e i , a l s e i n Gesprach mit ihm, war e i n B e i s p i e l f i i r 
d i e s e A r t des S i m u l i e r e n s . Die i r o n i s c h e Gebarde des Lachelns 
wies, a l s mimische V e r d e u t l i c h u n g i n n e r e r Impulse, f i i r Tirno
k l e a und den Leser das von ihm Gesagte iiberhaupt e r s t a l s Ge-
g e n t e i l des Gemeinten aus, wahrend der i r o n i s c h e Gehalt des 
Gesagten auf d i e Zerstorung von Timokleas Empfinden f i i r den 
Schein r e i n a u B e r l i c h e r Schonheit, wie i h n der S p i e g e l r e -
f l e k t i e r t , a b z i e l t e . 

Nun f e h l t aber d i e i r o n i s c h e Gebarde im B r i e f Zimraermanns 
an Wieland. Es s c h e i n t b e i d i e s e r b r i e f l i c h e n Aussage der Be-
gleitumstand; zu f e h l e n , der mit S i c h e r h e i t eine I r o n i e von 
e i n e r Liige unterscheiden l a B t . Es f e h l t das, was Jancke d i e 
„Einbettung" genannt hat, d i e Einbe t t u n g e i n e r i r o n i s c h ge-
meinten Aussage i n eine S i t u a t i o n . Denn von der grammatischen 
K o n s t r u k t i o n a l l e i n her l a B t s i c h d i e I r o n i e n i c h t bestimmen, 
wie etwa eine Frage, d i e s i c h im Fragesatz durch I n v e r s i o n 
von Subjekt und P r a d i k a t zu erkennen g i b t und auBerdem noch 
durch I n t e r p u n k t i o n gekennzeichnet i s t . 

A u f s c h l u B r e i c h f i i r Wielands B e g r i f f der I r o n i e sind d i e 
v e r m e i n t l i c h e n Merkmale im B r i e f , v e r m i t t e l s welcher er s i e 
a l s eine solche zu i d e n t i f i z i e r e n sucht. Zunachst miBtraut 
er , wie erwahnt, dem e k s t a t i s c h e n Ton. Im B r i e f des Freun-
des u n t e r s c h e i d e t er n i c h t nach e t h i s c h e n , sondern g e s e l l -
Jancke, S.5 
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s c h a f t l i c h e n Umgangsformen, a l s o n i c h t zwischen Luge und Wahr-

h e i t , sondern zwischen Scherz und E r n s t . Er vermutet, es mit 
e i n e r A r t von I r o n i e zu tun zu haben, welche Lausberg a l s 
„epideiktische D i a l e k t i k von Lob/Tadel" bezeichnet, im eng-
l i s c h e n Sprachgebrauch a l s "praise-blame i n v e r s i o n " bekannt. 
Jancke befaBt s i c h mit dem g l e i c h e n Phanomen, bezeichnet es 
jedoch a l s „hohles Pathos." Es i s t e i n „Tun a l s ob," e i n S i -
mulieren von Gefiihlen, d i e entweder n i c h t da s i n d , oder von 
Gefiihlen, d i e zwar da, aber n i c h t s o s i n d , wie vorgegeben: 
„Nicht i h r Da-sein wird vorgetauscht, sondern d i e A r t i h r e s 
Da-seins." V e r e i n f a c h t : es geht h i e r um den Schein der Empfind-
samkeit und das w i r k l i c h e u a r i d a s moralische S e i n . E i n Lob, 
argumentiert Wieland, welches „unglaublich lautet," kann den 
B e l o b i g t e n nur demiitigen, denn e i n solches Lob e n t s p r i n g t dem 

2 
„f anat isme" , dem G e f i i h l . Was Lob s c h e i n t , i s t Tad e l . 

Und d i e Einbettung? wird man frage n . Sie besteht d a r i n , daB 
der Angesprochene, v e r m e i n t l i c h I r o n i s i e r t e d i e Gesinnung des 
i r o n i s c h e n B r i e f s c h r e i b e r s zu kennen g l a u b t : „Aber wie sehr 
habe i c h aus a l l e m was zwischen uns vorgegangen Ursache zu 
denken, daB es entweder gar n i c h t i h r E r n s t i s t . . . " Die E i n 
bettung i s t a l s o doch da. J e d e n f a l l s sehen w i r Wieland be-
miiht, s i e i n seinem b i s h e r i g e n V e r h a l t n i s zu Zimmermann zu 
erkennen. Zwar empfindet er den e k s t a t i s c h e n Ton des Preund-
des a l s I r o n i e , doch sind ihm Empfinden und Erkennen n i c h t 
synonym. Es g i l t , den gefiihlsmaBigen SchluB durch v e r n u n f t -
bedingtes E r f a s s e n der Begleitumstande zu e r h a r t e n . M i t S i -
_ . - , -
Lausberg, S . 3 0 3 Wieland b l i e b auch spater gegen 

Komplimente m i B t r a u i s c h ; v g l . h i e r z u 3 6 , 1 9 6 ; 3 6 , 1 9 9 ; 3 6 , 2 0 7 
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c h e r h e i t l a B t s i c h auf eine I r o n i e , auf das Andersgemeint-
s e i n des Gesagten nur durch Kenntnis der E i n b e t t u n g , a l s o 
der G e s a m t s i t u a t i o n , s c h l i e B e n . 

Die E i c h t i g k e i t der von Sengle p o s t u l i e r t e n Verbindung 
von P s y c h o a n a l y t i k e r und I r o n i k e r Wieland i s t damit b e r e i t s 
erwiesen. Denn, um Jancke noch einmal zu bemuhen, beruhen 
n i c h t ganze Analysen des Seelenlebens groBer Manner groBten-
t e i l s darauf, f e s t z u s t e l l e n , ob d i e s oder jenes so gemeint 
i s t , wie es ausgesprochen oder s c h r i f t l i c h n i e d e r g e l e g t 
wurde? Wieland v e r l a n g t e j e d e n f a l l s , durch v i e l f a c h e s Ver-
kennen s e i n e r A b s i c h t e n s e i t e n s der K r i t i k e r g e w i t z i g t , be-
wuBte und gefiihlsmaBige, a l s o psychologische Anteilnahme von 
Sehr i f t s t e l l e r und Leser am Werk. Mangelt es am E i n f i i h l u n g s -
vermogen oder gar an i n t e l l e k t u e l l e n Voraussetzungen des 
Wieland s t e l l t Anforderungen an seine Leser. Zu denj/ge-

r i n g s t e n gehort z.B. d i e Kenntnis des F r a n z o s i s c h e n : „Da w i r 
b e i a l i e n unsern Lesern ( b e i d e r l e i G e s c h l e c h t s ) , so v i e l 
F r a n z o s i s c h voraussetzen d i i r f e n , um ohne Sorge zu seyn, Ihnen 
durch d i e h i e r beybehaltenen Pranzosischen Worte unverstand-
l i c h zu werden. ..." ( 3 5 ,18) ; zu. den hoheren z a h l t das Gef i i h l 
f i i r d i e I r o n i e : Da jedoch gewisse „wackere" L e s e r , d i e iiber 
e i n i g e Dinge keinen Scherz verstehen, b i s w e i l e n „auch d i e 
h a n d g r e i f l i c h s t e I r o n i e , sobald s i e mit e i n e r e r n s t h a f t e n 
Miene vorgebracht w i r d , im Wortverstande nehmen," m i t h i n 
a l s o miBverstehen ( 3 0 , 4 5 5 ) , f i n d e t es Wieland vor a l l e m b e i 
s e i n e r t J b e r s e t z e r a r b e i t u n e r l a B l i c h , solchen Lesern durch 
E r k l a r u n g der Umstande, der E i n b e t t u n g , wie w i r diese nann-
te n , auf d i e Spur der I r o n i e zu h e l f e n . In diesem Zusammen-
hang vgl.man folgende S t e l l e n : Hor.Br.I,8 3 ; Horazens S a t i r e n , 
a. d .Lat. iiber s. u. m . E i n l e i t . u. e r l a u t . Anm. v e r s . v. C .M. Wie land . 
2 T i e . L e i p z i g : Weidmannische Buchhdlg., 1804 ( z i t . H o r . S a t . ) 
Hor.Sat.I,2 3 0 ; Hor.Sat.11,27> Hor.Sat.II, 2 5 3; Lucians Werke, 
6 Bde. CM.Wielands sammtliche W erke: tjbersetzungen, Bd.46 - 5 1 . 
Wien: Anto D o l l , 1813- ( z i t . L u c . ) L u c . I , 1 2 1 ; L u c . I l l , 5 6 ; 
Luc.V,286; M.T.Cicero's sammtliche. B r i e f e , 7 Bde. U'bers.u. 
e r l . v o n CM.Wieland. Z u r i c h : F.D.Grater, 1808-21 ( z i t . C i c . ) 
C i c . 1 , 2 2 9 ; Cic .1 ,297; C i c . I V , 2 8 3 ; C i c . V , 5 3 9 . - Wer konsequent 
das Gesagte miBversteht, indem er es w o r t l i c h nimmt, charak-
t e r i s i e r t s i c h dadurch a l s A b d e r i t : v g l . 13,4-4; 1 3 , 9 5 ; 1 3 , 2 5 7 -

In e i n e r i r o n i s c h e n Anmerkung zur Geschichte des Weisen 
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e i n e n oder a n d e r n , dann w i r d d i e S c h r i f t s t e l l e r e i zum A l p -

traum. Der P r i i f s t e i n , an dem s i c h d i e G e i s t e r s c h e i d e n , das 

K r i t e r i u m p s y c h o a n a l y t i s c h e r S c h e i d e k u n s t , i s t . ihm das F i n -

g e r s p i t z e n g e f i i h l f i i r I r o n i e : 

i , E i n e i n z i g e s s c h i e f e s oder hamisches U r t h e i l , e i n e i n -
z i g e r dummer B l i c k e i n e s Z u h o r e r s b e i e i n e r S t e l l e , d i e ihm 
e i n e n e l e k t r i s c h e n S c h l a g h a t t e geben s o l l e n , oder d i e F r a -
ge: was meinen S i e d a m i t ? b e i e i n e r f e i n e n I r o n i e 
- w i r d S i e gegen den B e i f a l l von Tausenden u n e m p f i n d l i c h mach-
en 1 1 1 

Die g l e i c h e V e r p f l i c h t u n g wie f i i r S c h r i f t s t e l l e r und L e s e r 

b e s t e h t nach W i e l a n d s A n s i c h t auch f i i r U b e r s e t z e r . I n s e i n e n 

U b e r s e t z u n g e n d e r Werke H o r a z e n s , L u c i a n s und G i c e r o s miB-

b i l l i g t e r d i e V o r a r b e i t e n a n d e r e r U b e r s e t z e r , w i e z.B. Mas-

s i e u , wenn s i e g e l e g e n t l i c h d i e I r o n i e i i b e r s e h e n : 

„Wie M a s s i e u h i e r d i e I r o n i e n i c h t merken k o n n t e , 
i s t schwer zu e r r a t h e n ; denn s i e i s t i n d e r ganzen S t e l l e m i t 

2 
Handen zu g r e i f e n . " 

Auch s o l c h e , d i e I r o n i e n sehen, wo nach W i e l a n d s Meinung k e i -

ne s i n d , m i B f a l i e n ihm: 

„DieB i s t s , was Horaz s a g t , und was (aufier B a x t e r n , d e r 
d i e s e n schonen S i n n i n e i n e s c h a l e , gezwungene, und i i b e r -
d i e B ganz u n s c h i c k l i c h e I r o n i e v e r k e h r t ) jedermann 

x i n s e i n e n Worten gefunden h a t . " v 

Danischmend e n t w i c k e l t er s o g a r e i n e L e s e r t y p o l o g i e . Es gebe 
z w e i G a t t u n g e n von L e s e r n , um d e r e n t w i l l e n e i n S a t z e i n e „Ent-
w i c k l u n g " n o t i g habe. Di e e i n e n s e i e n d i e Armen im G e i s t e , d i e 
a n d e r n h a t t e n an L e b h a f t i g k e i t zu v i e l , was d i e e r s t e n an V e r -
s t a n d zu w e n i g haben ( 9 , 3 0 6 ) . „Diesen b e i d e n G a t t u n g e n - d i e 
s i c h gegen d i e ganze Summe d e r L e s e r u n g e f a h r wie neunundzwan-
z i g zu d r e i f i i g v e r h a l t e n mogenund a l s o von S e i t e n e i n e s Com
me n t a t o r s a l l e gebiihrende Achtung v e r d i e n e n - zum b e s t en kann 
i c h n i c h t umhin, d i e s e n A u s s p r u c h von s e i n e r a n s c h e i n e n d e n P a -
r a d o x i e zu b e f r e i e n . " ^ i e s t u t e r i n der P o l g e d u r c h a u s n i c h t , 
s o n d e r n g i b t e i n e n Kommentar ab, d e r p a r a d o x e r w e i s e dem demen-
t i e r t e n w i d e r s p r i c h t . 1 3 5 , 2 8 4 2 L U C . V , 1 8 0 5 H o r . B r . I I , 2 9 6 



Wie i h r e K e h r s e i t e , d i e u n v e r s t e l l t e Wahrheit, so kann 
die I r o n i e zwar am Ton a l s solche empfunden, mit S i c h e r h e i t 
jedoch nur aus der Gesamtschau bestimmt werden. Ob der B r i e f -
s c h r e i b e r zu scherzen b e l i e b t vermag der Freuhd nur aus des
sen wahrer Gesinnung zu bestimmen. So geht es dem Leser mit 
dem S c h r i f t s - t e l l e r , wie dem Ubersetzer mit dem fremdsprachigen 
D i c h t e r . 

Im g l e i c h e n Sinne wie i n seinem Kommentar zu den e k s t a t i -
schen Ausfiihrungen des Freundes gebraucht Wieland den B e g r i f f 
I r o n i e noch einmal, und zwar a l s s i c h zu erkennen gebendes 
Ge g e n t e i l des Gesagten. Shaftesbury, so u n t e r r i c h t e t er Freund 
Zimmermann, habe seine ' M o r a l i s t s ' p a r I r o n i e eine 
„Rhapsody" genannt, o b g l e i c h d i e s e ebenso methodisch s e i e n , 
wie d i e 'Inquiry concerning v i r t u e . ' Es wird von Shaftesbury 
a l s o e i n eigenes Werk f i i r f r agmentarisch und i r r a t i o n a l aus-
gegeben, welches s i c h im Gegenteil dem Leser a l s e i n Muster-
b e i s p i e l k l a r e r und v o l l s t a n d i g e r Methodik d a r s t e l l t . Wieland 
v e r s t e h t d i e I r o n i e Shaftesburys a l s s c h e r z h a f t e Ableugnung 
eines e r n s t h a f t e n Ordnungsprinzips. Diese durchdachte Metho
d i k t r i t t f i i r i h n durch d i e abwertend klingende Bezeichnung 
„Rhapsody" - der d i e g l e i c h e Bedeutung wie dem „ecstatischen 
Ton" im v o r i g e n B e i s p i e l zuzumessen i s t -, n i c h t nur deut-
l i c h e r , sondern auch a s t h e t i s c h g e f a l l i g e r hervor. H i e r i s t 
der vorgegebene, anmutige Schein des „Nichtsogemeintseins" 
im U r t e i l Shaftesburys iiber das eigene Werk n i c h t v e r s t e c k t e s 
E i g e n l o b , sondern v e r s c h w i s t e r t mit dem „Schein von angeneh-

An Zimmermann, 6.X.1758. Brw.1,365 
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mer NachlaBigkeit," welcher wiederum ein i n t e g r a l e r T e i l 

des S t i l p r i n z i p s des von Wieland so geschatzten englischen 

Tugendlehrers i s t : „ ...aber die Ordnung i s t darinn unter 

einem Schein von angenehmer NachlaBigkeit verstekt. Und 

daher i s t sie wiirklich noch schoner als i n d i e s e r . " Nun 

i s t dieses V e r s t e l l e n , das die Ordnung unter einem Schein 

angenehmer Nachlassigkeit versteckt, zwar gekunstelt, doch 

i s t es auch gekonnt. „Sein 'Treatise upon v i r t u e ' und seine 

'Moralists,'" betont Wieland, „sind geschikter zu lehren was 

die gute Methode sey, als die ausf i i h r l i c h s t e Abhandlung da-

ruber." Shaftesburys ironische Selbstverkleinerung der e i -

genen Methodik verhalt s i c h zum Eigenlob, wie der grazios-

anmutige Schein zur vordergrundig plumpen D i r e k t h e i t . So-

wohl dem Gehalt a l s auch der Form nach wird h i e r eine i n -

direkte Tugendlehre gefordiert, und das heiBt, eine i r o n i 

sche . 

Es ware im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verfriiht, 

schon j e t z t , ankniipfend an Wielands Erwahnung vom angenehmen 

Schein, zur Diskussion des S p i e l b e g r i f f s iiberzugehen. Ob S p i e l 

i s t , was S p i e l scheinen s o i l , kann j e t z t noch n i c h t entschie-

den werden. Vom Zwang einer Notwendigkeit, sagen wir zur Er-

losung, wie ein solcher s i c h aus dem Glauben. an die Siindhaf-

t i g k e i t des Menschen ergeben konnte, i s t h i e r a l l e r d i n g s auch 

nichts zu spiiren. Die Belehrung zur Tugendhaftigkeit e r f o l g t 

ohne jene D r i n g l i c h k e i t , von deren kurzer Existenz das be-

r e i t s erwahnte, „rhetorisch gehetzte" Tugendpathos im Priih-

werk zeugte. Zimmermann wird anhand des B e i s p i e l s der Me-



- 4 6 -

thode Shaftesburys ermahnt, d i e Bedeutung der Methode an s i c h 
n i c h t iiberzubewerten: „Nehmen S i e S i c h ja i n Acht s i c h von 
den Franzosen n i c h t anstecken zu l a s s e n . Niemand k l a p p e r t mit 
dem Wort Methode mehr a l s s i e , und niemand hat weniger Idee 
von der Sache, a l s d i e meisten i h r e r guten S c r i b e n t e n . " 

Er e m p f i e h l t ihm den goldenen M i t t e l w e g . I n w i e f e r n d i e 
I r o n i e dazu b e i t r a g t , d i e s en zu b e s c h r e i t e n , s o i l am nachsten 
B e i s p i e l e r s i c h t l i c h werden. 
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4. K a p i t e l An GeBner: 

I r o n i e a l s Waffe gegen das UbermaB 

Im B r i e f vom 7'November 1 7 6 3 an seinen Freund und Ver-
l e g e r , Salomon GeBner i n Z u r i c h , s p r i c h t Wieland vom Zweck 
der I r o n i e : 

„Der Scherz und die I r o n i e sind nebst dem ordent-
l i c h e n Gebrauch der f i i n f Sinne immer f i i r das beste M i t t e l 
gegen d i e Ausschweifungen von beyden £schwarmerei und Aber-
glaubenj[ angesehen wordenj und i n d i e s e r I n t e n t i o n i s t , wie 
das Motto andeutet, d i e Geschichte des Don S y l v i o geschrie-
ben. ,.1 

H i e r b e i i s t unter Ausschweifungen jenes Tendieren zum UbermaB 
zu verstehen, welches s e l b s t eine gute Sache i n i h r Ge g e n t e i l 

2 
verkehren kann. In dem vorhergehend besprochenen B r i e f e an 
Zimmermann ha t t e er den Freund davor gewarnt, s i c h im UbermaB 
von der W i r k l i c h k e i t zu entfernen und ihm zur Belehrung einen 
Ausspruch des Horaz z i t i e r t :d um^vitant v i t i a , i n c o n t r a r i a 
c u r r u n t . Zunachst s e i noch einmal davon abgesehen, daB mit 
diesem Wort f a s t eine D e f i n i t i o n f i i r a l l e dramatische I r o n i e , 
t r a g i s c h e r oder komischer A r t v o r l i e g t ; namlich im e r s t e n F a l -
l e : leben w o l l e n und d a f i i r desto eher sterben miissen, oder im 
zweiten: hoher hinauf w o l l e n und deshalb umso t i e f e r h i n u n t e r 
miissen; kann man doch auch u n w i l l k i i r l i c h , von e i n e r der Wirk
l i c h k e i t weniger o f f e n s i c h t l i c h i i b e r - oder untergeordneten Po-
_ 
Auswahl denkwiirdiger B r i e f e von Chr .M.Wieland , hg.v.Ludwig 

Wieland, 2 Bde. Wien, 1 8 1 5 ( z i t . A D B ) . ADB 1,7 
In diesem Sinne auBert s i c h Wieland i n Pandora (1779): ..Es i s t 

mit den L e i d e n s c h a f t e n , wie - mit Allern i n der Welt -/Wenig 
schadt wenig - Z u v i e l i s t immer u n g e s u n d " ( 2 8 , 3 5 5 ) • Auch: „Oft 
sind die Fe h l e r nur e i n UbermaB von gewissen E i g e n s c h a f t e n , d i e 
i n gehorigem MaBe sehr l o b l i c h s i n d , wie z.B. g e z i e r t e s Wesen 
e i n UbermaB von Eleganz i s t . " ( 3 0 , 3 8 7 ) 3 B r w j 
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s i t i o n , wie s i e s i c h aus den A f f e k t e n der Schwarmerei und 
des Aberglaubens ergeben kann, i n s UbermaB geraten. 

UbermaB f i i h r t j e d e n f a l l s zum E n t s t e l l e n des W i r k l i c h e n . 
Dieses durch e i n UbermaB von Aberglauben, Schwarmerei und 
Enthusiasmus E n t s t e l l t e wieder auf das rechte MaB zu redu-
z i e r e n , i s t d i e Aufgabe des Scherzes und der I r o n i e , des 
komischen V e r s t e l l e n s . Das i s t der iibertragene S inn der Argu-
mente, mit denen Wieland im B r i e f an GeBner dessen M i B f a l l e n 
am Don S y l v i o zu beschwichtigen sucht. Der Freund und V e r l e -
ger i n Z u r i c h hat dann s c h l i e B l i c h den E r s t l i n g s r o m a n unseres 
D i c h t e r s doch n i c h t herausgegeben, wie o f f e n s i c h t l i c h Wie
lands im B r i e f vorgetragene Argumente auch auf eine Meinungs-
anderung des Schweizers abgestimmt waren. 

Das obige Z i t a t s c h e i n t auf den e r s t e n B l i c k f i i r eine Be-
griffsbestimmung der wielandschen I r o n i e n i c h t sehr e r g i e b i g . 
Dennoch i s t es a u f s c h l u B r e i c h f i i r d i e Zweckbestimmung eben 
d i e s e r I r o n i e . Mit dem Scherz und dem o r d e n t l i c h e n Gebrauch 
der f i i n f Sinne a l l i i e r t , opponiert s i e gegen e i n UbermaB von 
Aberglauben, Schwarmerei und Enthusiasmus. Es lohnt s i c h a l s o , 
d i e D e f i n i t i o n d i e s e r B e g r i f f e , oder vielmehr - wie es im 
B r i e f h e i B t - seine „Sentimens" iiber s i e e i n e r naheren Be-
tracht u n g zu u n t e r z i e h e n . Sagt er doch a u s d r i i c k l i c h : „Die 
Sentimens eines Menschen b l e i b e n immer, wenn er einmal w el-
che gehabt hat, aber d ie B e g r i f f e andern s i c h von Z e i t zu 
Z e i t . " Die nachfolgenden AuBerungen Wielands iiber Aberglauben, 
Schwarmerei und Enthusiasmus, von denen d i e Ausschweifungen 

Vgl.Sengle, S.179 
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der l e t z t e r e n zwei zu d i e s e r Z e i t , im Jahre 1763, f a s t noch 
a l s auswechselbare Z i e l s c h e i b e n des Scherzes und der I r o n i e 
g e l t e n konnen, sind umso i n t e r e s s a n t e r , a l s er 1775 Teut-
schen Merkur eine k l a r e r e B e g r i f f s t r e n n u n g i n dem A u f s a t z 

4 

uber Enthusiasmus und Schwarmerei' unternahm, deren Charak-
t e r i s t i k jedoch den vorliegenden Deutungen n i c h t w i d e r s p r i c h t , 
sondern s i e eher e r w e i t e r t und v e r t i e f t . 

Es e r f o l g t a l s o im B r i e f eine ansehnliche K a t a l o g i s i e r u n g 
von E i g e n s c h a f t e n , d i e s i c h i n Wielands V o r s t e l l u n g mit Aber-
glauben, Schwarmerei und Enthusiasmus verbinden. Der Aberglau-
be c h a r a k t e r i s i e r e den p obelhaften und t i e r i s c h e n , der Enthu
siasmus den e d l e r e n und besseren T e i l des Menschengeschlechts. 
Das Hervorbringen von l e i c h t g l a u b i g e r E i n f a l t , von V o r u r t e i -
l e n , E i g e n s i n n und B r u t a l i t a t kommen auf das Konto des Aber-
glaubens. Alberne E i n b i l d u n g e n , a b e n t e u e r l i c h e und i i b e r t r i e -
bene L e i d e n s c h a f t e n , d i e s o n d e r l i c h e A r t zu denken, ausschwei-
fende Entwiirfe und Handlungen s i n d Eriichte des Enthusiasmus. 
Dann werden Aberglaube und Schwarmerei gegeneinander abgewo-
gen. Beide sind dem Menschen „naturlich," wobei s i c h der Aber
glaube i n dem p a s s i v e n , d i e Schwarmerei im a k t i v e n T e i l e der 
menschlichen Natur griindet. Die Schwarmerei macht glanzende, 
kuhne und unternehmende G e i s t e r , der Aberglaube zahme, gedul-
d i g e , f o r m l i c h e T i e r e , „die i n dem o r d e n t l i c h e n Kuh-Weg e i n -
her wandeln;" d i e s e r eine plumpe v i s i n e r t i a ^ e , ,jene 
di e T r i e b f e d e r der groBen L e i d e n s c h a f t e n . Zwei A f f e k t e a l s o , 
d i e schon i n i h r e n „naturlichen" Ausgangspositionen der Wirk-
135,134 
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l i c h k e i t i i b e r - oder untergeordnet s i n d , der W i r k l i c h k e i t 
j e d e n f a l l s , welche Wieland a l s MittelmaB ansprechen wiirde. 

Die Methode der k a t a l o g a r t i g e n Aufzahlung im B r i e f l a B t 
s i c h b e i Wieland n i c h t trennen von s e i n e r Schaffensweise im 
Werk h i n s i c h t l i c h der C h a r a k t e r i s i e r u n g s e i n e r F i g u r e n . Seng
l e hat h i e r z u t r e f f e n d vom A r i s t i p p bemerkt, was s i c h e i g e n t -
l i c h auf d i e meisten s e i n e r Werke beziehen l a B t : daB s i c h 
ihm namlich d i e Menschheit i n eine F i i l l e von Typen a u f f a c h e r t , 
von denen keinem eine absolute V e r b i n d l i c h k e i t zukommt. S e i 
ner Therapie von Schwarmerheilung und N a r r e n s a t i r e muBte n o t -

gedrungen eine Diagnose vorausgehen, welche d i e Menschen a l s 
p 

Schwarmer- oder Narrentypen erkannte. 
Dafi er mit vorschreitendem A l t e r d i e s e Typen nach immer 

f e i n e r e n S c h a t t i e r u n g e n zu unterscheiden wuBte, l i e g t i n s e i -
nem psychologischen I n t e r e s s e am Menschen und i n s e i n e r Wahr-
h e i t s l i e b e begriindet, die b e i ihm zum T e i l dem a u t o b i o g r a p h i -

x 
schen R e c h t f e r t i g u n g s b e d i i r f n i s e n t s p r i n g t . 

Da er s i c h immer verkannt f i i h l t e , war Wieland wie k e i n 
z w e i t e r deutscher D i c h t e r z e i t l e b e n s e i f r i g bemiiht, den t e i l -
weise r e c h t verworrenen C h a r a k t e r b i l d e r n s e i n e r g e l i e b t e n 
Wahlahnen i n der Geschichte G e r e c h t i g k e i t widerfahren zu 
l a s s e n . Das bezeugen d i e z a h l r e i c h e n m e d a i l l o n a r t i g e n Auf-
1 V g l . S e n g l e , S . 5 0 7 2Schon f r i i h , 17^-9 bei Baumer i n E r f u r t : 
„Don Quixotte und s e i n Sancho Pansa waren nach Baumer d i e wah-
ren Reprasentanten des Menschengeschlechts, es mag schwarmen 
oder f a n a t i s i r e n wie es w i l l . " B o t t i g e r , C.W., „Ch.M.Wieland 
nach s e i n e r Freunde u.s.eig.AuBerungen," Hist.Taschenb., hg. Fr.Raumer. L e i p z i g : F.A.Brockhaus, 1 8 3 9 , S . 3 8 8 . . x 
•^Martini weist w i e d e r h o l t auf d i e schweren A n g r i f f e h i n , d i e 
Wieland von seinen Zeitgenossen hinnehmen muBte: l.von L e s s i n g , 
2 . vom Gdtt inger Hainbund , 3-von Goethe und dem siidwestdeut schen 
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satze im Teutschen Merkur, wie z.B. das kaum verhohlene S e l b s t -
p o r t r a t Qber den Charakter des Erasmus von Rotterdam (1776) 
ebenso, wie d i e groBen Altersromane mit dem g l e i c h e n thema-
t i s c h e n A n l i e g e n . 

Mit j e d e r R e c h t f e r t i g u n g l e g t e er auch Rechenschaft ab, 
denn im Wielandwerk bedingen E r k e n n t n i s und S e l b s t e r k e n n t 
n i s einander. Im Erasmus, Diogenes, Sokrates u.a. „rettete" 
oder r e c h t f e r t i g t e er a l l e m a l den Typ, d i e Gattung, d i e s e i 
ner j e w e i l i g e n Gemiitslage und dem Stand s e i n e r S e l b s t e r k e n n t -
n i s entsprachen, und die i n i h r e n Hauptcharakterzugen s p e z i -
e l l das d a r s t e l l t e n , was zur Z e i t gerade an ihm s e l b s t miB-
kannt wurde. Manchmal kam er s i c h dabei vor, wie Demokrit 
unter A b d e r i t e n (iibrigens eine N a r r e n s a t i r e , deren Typen-
c h a r a k t e r i s i e r u n g zu den gelungensten im ganzen Werk ge-
h o r t ) : „Bei einem z i e m l i c h langen A u f e n t h a l t i n Abdera 
konnte ihm a l s o d i e Miene der I r o n i e wohl eigenthumlich 

p 
werden." 

B e i d i e s e n Charakterrettungen t r i t t d i e h i s t o r i s c h e Wahr
h e i t i n den Dienst eigener Erfahrung. Zwar spurt er i h r mit 
groBer Gelehrsamkeit und feinem psychologischen E i n f i i h l u n g s -
vermogen nach, n i c h t jedoch, um s i e wie S c h i l l e r zum Trager 
e i n e r Idee zu machen, oder d i e wesensgleichen Vorganger a l s 
Einzelwesen, a l s g e s c h i c h t l i c h e Erscheinungen per.se zu ent-
l a s t e n : „Es ging Wieland n i c h t um p r i n z i p i e l l e i d e e l l e S t a a t s -
Sturm und Drang^ und 4.von Jenaer und H e i d e l b e r g e r Romantik. 
F . M a r t i n i M.Wi.eland;_ uh7d..;das. 18'. Jahrhundert, " Fe_s;t,sc,h.rif t K l u c k -
hohn/Schneider. , . Tabfngen," 1948; und " F . I f . „G'.M.Wieland : Zu s e i 
ner S t e l l u n g Der D e u t s c h u n t e r r i c h t 8,1956. Zum G b t t i n g e r 
Hain v g l . u . a . : Reinhold Schneider, „Spater Dank,"Hochland 45, 
1950: Hainbundtrinkspruch „Es sterbe der S i t t e n v e r d e r b e r Wie
l a n d ! Es sterbe V o l t a i r e ! " . ' P 

'Vgl.Sengle, S.446 1̂3,113 

http://per.se
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und R e l i g i o n s p r o b l e m e , sondern um d i e Typologie und Psycho-
l o g i e der Menschen...." 

Vor a l l e m h a t t e es ihm das unverdiente S c h i c k s a l des So
kr a t e s angetan. Anhand von z a h l l o s e n Z i t a t e n und Anspielungen 
l i e B e s i c h d i e besondere V o r l i e b e Wielands f i i r den i r o n i s c h e n 
Tugendlehrer nachweisen, dessen R e c h t f e r t i g u n g ihm nachgerade 
zum schr i f t s t e l l e r ischen L i e b e s d i e n s t wurde. Schon i n f r i i h e r 
Jugend gehorte der g r i e c h i s c h e Weise zum wielandschen B i l d u n g s -

2 
gut. Doch i s t er z e i t l e b e n s weniger an diesem oder jenem B i l d 
des h i s t o r i s c h e n Sokrates i n t e r e s s i e r t , a l s vielmehr an dem 
„Vorbild" eines Sokrates. Dessen V e r f o l g e r und P e i n i g e r da
gegen werden zu Warnbildern. Der E i n z e l n e , das E i n z e l s c h i c k s a l 
wird zum V o r b i l d f i i r einen gewissen Typ, den des i r o n i s c h e n 
Tugendlehrers, welchem Wieland s e l b s t i n seinen padagogischen 
und d i d a k t i s c h e n A s p i r a t i o n e n n a c h e i f e r t . Die A u f k l a r e r wurden 
s o k r a t i s c h , wie d i e C h r i s t e n am V o r b i l d C h r i s t i c h r i s t l i c h zu 
werden vermeinten. 

Wieland s i e h t a l s o i n Sokrates n i c h t i n e r s t e r L i n i e e i n 
h i s t o r i s c h einmaliges Individuum. Im G e g e n t e i l . E i n dem s e i -
nigen a h n l i c h e s S c h i c k s a l konnte unter Urn stand en jedem Sokra-
1 M a r t i n i I r . , S.84 
Die Natur der Dinge (1751) gehort zu den f r i i h e s t e n Werken 

des D i c h t e r s . In dem umfangreichen Lehrgedicht wird das, was 
s i c h Wieland unter der s o k r a t i s c h e n P h i l o s o p h i e v o r s t e l l t , i n 
eine r h e t o r i s c h e Prage g e k l e i d e t : 
„0 du, der N i c h t s b e g r e i f t , und A l l e s w i l l e r k l a r e n , 
Wann wird d i e Weisheit d i c h S o k r a t i s c h z w e i f e l n l e h r e n ? " 

Gemeint i s t h i e r m i t d i e dem I r o n i k e r eigene A r t des Zwei-
f e l n s , d i e i n dem Wissen g i p f e l t , daB es N i c h t s g i b t , von dem 
s i c h n i c h t mit gle.icher Berechtigung das Ge g e n t e i l sagen l i e B e . 
Der Gegentyp i s t schon h i e r der Dogmatiker, der s i c h mit s e i n e r 
P h i l o s o p h i e im a l l e i n i g e n B e s i t z .der Wahrheit Wahnende. (25,60) 
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testyp widerfahren, der s i c h nach Wieland a l s e i n Mensch 

von Verstand inmitten aberglaubischer oder enthusiastischer 

Abderiten d e f i n i e r t : 

„Uberhaupt waren die Griechen groBe Liebhaber davon, mit 
ihren.Philosophen den Narren zu treiben. Die Athener lachten 
h e r z l i c h , a l s ihnen der witzige PossenreiBer Aristophanes 
weiB machte, Sokrates halte die Wolken fiir Gottinnen, messe 
aus, wie v i e l e FlohfuBe hoch ein Ploh springen konne, lasse 
s i c h , wenn er meditieren wolle, i n einem Korbe aufhangen, 
damit die anziehende Kraft der Erde seine Gedanken nicht 
einsauge u.s.w., und es diinkt sie liberaus kurzweilig, den 
Mann, der ihnen immer die Wahrheit und also oft unangenehme 
Dinge sagte, wenigstens auf der Biihne p l a t t e Pedanterien 
sagen zu horen. Und wie muBte sich nicht Diogenes (der unter 
den Nachahmern des Sokrates noch am meisten die Miene s e i 
nes O r i g i n a l s hatte) von diesem Volke, das so gern lachte, 
miBhandeln lassen! Sogar der begeisterte Plato und der t i e f -
sinnige A r i s t o t e l e s blieben nicht von Anklagen f r e i , wodurch 
man sie zu dem groBen Haufen der a l l t a g l i c h e n Menschen herab-
zusetzen suchte. Was Wunder also, daB es einem Manne nicht 
besser ging, der so verwegen war, unter Abderiten Verstand p zu haben!" 

An der Eache fi i r „unangenehme" Wahrheiten, die der groBe 

Haufe der „alltaglichen" Menschen an den hervorragenden Per-

sonlichkeiten ausiibt, entziindet s i c h Wielands Gerechtigkeits-

empfinden und Eechtfertigungsbediirfnis. Das l e t z t e r e i s t wohl 

auf die S e l b s t i d e n t i f i z i e r u n g des Dichters mit diesen sokra-

tischen Weisen zuriickzufiihren. Die Ehrenrettung der Ironiker 

e r f o l g t im Werk Wielands auf komisch-ironische Weise, nicht 

i n tragischen Exempeln, obgleich Wieland mit seiner drama-

tischen Darstellung eines s i c h im Dienste der Idee selbst 
_ . 
So f i n d e t man z.B. auch den Ausdruck „Sokratesse" s t e l l v e r -

tretend fiir Lehrer im Werk: 36,204. 
2 1 3 , 1 1 2 
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opfernden Wesensmenschen - 1758 mit seinem T r a u e r s p i e l 
Lady Johanna Gray - beinahe den Weg des T r a g i k e r s b e s c h r i t -
t e n h a t t e . S c h l i e f i l i c h wandte er s i c h doch e n d g i i l t i g der ko-
mischen Kunst zu, n i c h t z u l e t z t , w e i l seinem pragmatischen 
S i n n der hohe P r e i s , den das t r a g i s c h e Lebensgefiihl f i i r den 
S i e g des Guten iiber d i e K r a f t e des Bosen f o r d e r t , iibermaBig 
und damit u n g e r e c h t f e r t i g t e r s c h i e h . Die Humanitat l i e g t b e i 
ihm im MaB. Hinzu kam Wielands Unvermogen, s i c h t r o t z s e i n e r 
im A l t e r zunehmenden p e s s i m i s t i s c h e n Haltung mit den s c h i c k -
s a l h a f t Geschlagenen zu i d e n t i f i z i e r e n . Es war ihm eher ge-
geben, seine A n g r i f f e auf ironisch-komische Weise v o r z u t r a -
gen und s i c h im Sinne der Komodienschreiber mit dem Zuhorer 
im A n g r i f f auf den V e r l a c h t e n zu verbiinden. Wieland l i e b t e 
es, lachend G l e i c h e s mit Gleichem zu v e r g e l t e n . E i n solches 
Unterfangen b l e i b t n i c h t ohne R i s i k o . Es besteht k e i n Z w e i f e l , 

2 
daB Wieland das „sapere aude" des Horaz, dessen B r i e f i i b e r -
setzung er soeben abgeschlossen h a t t e , ganz w o r t l i c h ver-
stand. Trotzdem b l e i b t er auch n i c h t e i n s e i t i g , denn e i n e r -
s e i t s r e c h t f e r t i g t er d i e vom I r o n i k e r p r a k t i z i e r t e V e r s t e l l u n g . 
a n d e r e r s e i t s v e r u r t e i l t er d i e das K o l l e k t i v verkorpernden Ab
d e r i t e n n i c h t vollkommen. A l s gutem Menschenkenner i s t es f i i r 
i h n n i c h t verwunderlich, daB Demokritus, Hippokrates und Eu
r i p i d e s , d i e den Typ des s o k r a t i s c h e n Weisen verkorpern, den 
beschrankten und dabei anmaBenden A b d e r i t e n i n komischem L i c h t e 
Von Erasmus b e r i c h t e t Wieland, er s e i eben entsprechend kon-

s t i t u i e r t gewesen, daB es f i i r i h n „natiirlich" war, l i e b e r ,.Ko
modie-als Tragodie zu s p i e l e n " (35,14-4), nachdem er mit Genug-
tuung.darauf hingewiesen h a t t e , daB Erasmus d i e Reformation i n 
i h r e n stiirmischen Z e i t e n a l s eine „Lutherische Tragodie" cha-
r a k t e r i s i e r t e . 2-̂  j 2_40 
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e r s c h e i n e n m i i s s e n . A l l e e t w a i g e n V e r t r e t e r d e r u n v e r h i i l l t e n , 

u n v e r s t e l l t e n W a h r h e i t b e f i n d e n s i c h i n G e f a h r , wie e i n s t 

S o k r a t e s . Um z u u b e r l e b e n , muB d e r W eise s i c h v e r s t e l l e n l e r -

n e n , muB I r o n i k e r w e r d e n : „Es i s t o r d e n t l i c h e r w e i s e e i n e g e -

f a h r l i c h e S a c h e , mehr V e r s t a n d z u h a b e n a l s s e i n e M i t b i i r g e r . 
p 

S o k r a t e s muBt 1 es m i t dem L e b e n b e z a h l e n . " 

V e r u r s a c h t w i r d d a s V e r k e n n e n d e r I r o n i k e r n i c h t a l l e i n 

vom N e i d o d e r v o n d e r a b g r u n d t i e f e n B o s h e i t und b o d e n l o s e n 

Dummheit d e s H a u f e n s d e r „ a l l t a g l i c h e n " M e n s c h e n . W i e l a n d war 

v i e l m e h r d e r A n s i c h t , es l i e g e i n d e r N a t u r d e r S a c h e , daB 

dem „ V o l k d e r S c h e i n f i i r d a s W e s e n t l i c h e g i l t , " ^ w i e e r d a 

von i i b e r z e u g t war, daB n a c k t e W a h r h e i t d i e M e n s c h e n b l e n d en 

4- • 

w i i r d e . D i e W a h r h e i t i s t e i n V o r r e c h t d e r G e sunden, wovon 

s c h o n im T i m o k l e a - D i a l o g d i e Rede gewesen war, d e n n „was 

k a n n d i e r o t e P a r b e d a f i i r , ' d a B - s i e e i n e m krankem Auge weh-

t u t . " 5 

I n d e r V e r m i t t l u n g d e r W a h r h e i t , e i n e r A u f g a b e f i i r P h i l o 

s o p h e n , u n t e r s c h e i d e t W i e l a n d z w e i T y p e n : S o p h i s t e n und „ S o -

k r a t i k e r . " A l t r u i s t i s c h h a n d e l t S o k r a t e s , indem e r d i e K u n s t 

l e h r t , d i e e i g e n e n L e i d e n s c h a f t e n z u dampfen. S o p h i s t e n d a -

g e g e n s i n d E g o i s t e n . S i e u n t e r s c h e i d e n . s i c h v o n S o k r a t e s i n 

d e r Handhabung d e r A f f e k t e , indem s i e d i e „ K u n s t " l e h r e n , 
d i e „ L e i d e n s c h a f t e n a n d e r e r M e n s c h e n z u e r r e g e n . " ^ Gesundung 
_ 
Zu d e n e n e r s i c h s e l b e r r e c h n e t e . Im G e s p r a c h m i t dem P f a r r e r 

h e i B t es;: „Die Welt i n d e r w i r l e b e n , e r t r i i g e e i n e n s o h o h e n 
Grad v o n A u f r i c h t i g k e i t n i c h t . I c h b i n a l s D i c h t e r b e k a n n t . " (56,197) 
213,61 325,71 424,159 536,204 6 4 , 4 8 
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und S uche n a c h W a h r h e i t b e d i i r f e n d e r F i i h r u n g , b e s s e r d e r 

V e r f i i h r u n g . S o p h i s t e n v e r f i i h r e n zum i n d i v i d u e l l e n E g o i s -

mus, S o k r a t e s und d i e S o k r a t i k e r zum N u t z e n d e r A l l g e m e i n -

h e i t , w o b e i s i c h f i i r S o k r a t e s und d i e S o k r a t i k e r d a s Dilemma 

d e r e r w a h n t e n V e r s t e l l u n g e r g i b t , d e n n d i e W a h r h e i t muB s i c h 

v e r s t e l l t , n i c h t u n v e r h i i l l t , a l s o v e r m i t t e l s e i n e r T a r n k a p p e 

e i n s c h l e i c h e n . D i e T a r n k a p p e i s t d i e I r o n i e , d i e d e r I r o n i 

k e r t r a g t : „Wehe dem Manne, d e r so w e i s e ware, um d e n i i b r i -

gen S t e r b l i c h e n i n k e i n e r S c h w a c h h e i t a h n l i c h z u s e i n ! Wie 

s o l l t e n s i e ihm s e i n e V o r z i i g e v e r z e i h e n k onnen? E r muB s i c h 

d i e F r e i h e i t , i h r e r u n g e s t o r t z u g e n i e B e n , d u r c h e i n i g e w i r k -
2 

l i c h e o d e r v e r m e i n t l i c h e T h o r h e i t e n e r k a u f e n . . . . " Das Thema 

d e s B o d m e r - B r i e f e s k l i n g t w i e d e r a n . Wie k a n n d e r T u g e n d h a f t e 

u n t e r d i e s e n Umstanden den A n s c h e i n d e r U n t u g e n d v e r m e i d e n ? 

Noch d a z u , wenn e s s i c h e i n P o s s e n r e i B e r e i n f a l i e n l a B t , e i 

nem s o l c h e n W e i s e n u n l a u t e r e M o t i v e z u u n t e r s c h i e b e n ? 
5 

GewiB war e s n i c h t n u r , w i e S e n g l e annimmt, d a s g e m e i n -

same Programm e i n e r h u m o r i s t i s c h e n K l a s s i k m i t G o e t h e , d a s 

W i e l a n d bewog, im A l t e r v o n 65 J a h r e n d i e Komodien d e s A r i s t o 

p h a n e s z u i i b e r s e t z e n . O . B a n t e l i s t i n d i e s e r H i n s i c h t a n d e r e r D i e V e r s t e l l u n g e r s c h e i n t s o m i t a l s u m w e l t b e d i n g t e N o t w e n d i g -
k e i t f i i r d e n s o k r a t i s c h e n W e i s e n , dem es um d i e S a c h e z u t u n 
i s t , so daB e r s i c h i n d e r Wahl d e r Form vom Zweck bestimmen 
l a B t . D i e g l e i c h e N o t w e n d i g k e i t , s e i n L i c h t u n t e r d e n S c h e f f e l 
zu s t e l l e n , e r g a b s i c h f i i r d e n i r o n i s c h e n W i e l a n d b e i d e r H i n -
wendung zum L e s e r . So h e i B t es im V o r b e r i c h t z u B e i t r a g e z u r 
g e h e i m e n G e s c h i c h t e d e s m e n s c h l i c h e n V e r s t a n d e s und H e r z e n s 
( 1 7 7 0 ): „Ich e n t s c h l o B m i c h , l i e b e r w e n i g e r w e i s e z u s c h e i n e n , 
a l s m e i n e n Zweck z u v e r f e h l e n ; l i e b e r von l e i c h t s i n n i g e n o d e r 
b i d d e n B e u r t e i l e r n d a f i i r a n g e s e h e n z u w e r d e n , a l s o.far i c h k e i -
ne so e r n s t h a f t e A b s i c h t h a b e , a l s d u r c h d i e w i c h t i g e M i e n e , 
w e l c h e b e i g e w i s s e n M o d e r n e n d e n P h i l o s o p h i s c h e n B a r t und Man
t e l e r s e t z e n muB, und d u r c h d i e M o n o t o n i e e i n e r d i d a c t i s c h e n 
O r d n u n g , e i n z u s c h l a f e r n . " 9 ^ 

19,4-3 ^ S e n g l e , S.555 
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M e i n u n g : „ H i n t e r a l i e n d i e s e n U b e r s e t z u n g e n s t e h t i n Wahr-

h e i t d a s Bemiihen um d i e E r f a s s u n g d e r G e s t a l t d e s S o k r a t e s 

....So w a r e n d i e s e g a n z e n tfbersetzungen ;.eine A r t V o r b e r e i t u n g 

f i i r e i n e S o k r a t e s - M o n o g r a p h i e , d i e W i e l a n d n i e z u s c h r e i b e n 

w a g t e . " Immerhin h a t e r s e i n e U b e r s e t z u n g d e r W o l k e n d e s 

A r i s t o p h a n e s a l l e i n m i t n e u n z i g S e i t e n v o n E r l a u t e r u n g e n v e r -

s e h e n . Das i s t um so b e d e u t u n g s v o l l e r , wenn man s i c h e r i n n e r t , 

daB n e b e n P l a t o n s und X e n o p h o n s S c h r i f t e n d i e W o l k e n n i c h t 

n u r a l s d a s d r i t t w i c h t i g s t e l i t e r a r i s c h e Z e u g n i s . v o n d e r P e r 

s o n und dem Wesen d e s S o k r a t e s g i l t , s o n d e r n c h r o n o l o g i s c h , 

423 B.C., a l s d a s e r s t e und e i n z i g e z u L e b z e i t e n d e s P h i l o -

s o p h e n e n t s t a n d e n e . Nun s i n d es e r s t e n s d i e Wolken, i n w e l c h e n 

d a s Wort eVgcoi*-, d e r B e g r i f f d e r I r o n i e , zum e r s t e n M a l e l i t e -
p 

r a r i s c h b e l e g t i s t ; z w e i t e n s w i r d i n d i e s e r Komodie dem S o 

k r a t e s d e r a r t i g d e r b p a r o d i s t i s c h m i t g e s p i e l t , daB man A r i s 

t o p h a n e s g e r a d e z u wegen s e i n e s p o s s e n h a f t e n Z e r r b i l d e s d e s 

S o k r a t e s d i e M i t s c h u l d am T o d e s u r t e i l i i b e r d e n P h i l o s o p h e n 

a n g e l a s t e t h a t . 

W i e l a n d h a t t r i f t i g e G r i i n d e , wenn e r i n e i n e m A u f s a t z aus 

dem J a h r e 1 7 9 9 , b e t i t e l t „ V e r s u c h i i b e r d i e P r a g e : Ob und w i e -

f e r n A r i s t o p h a n e s g e g e n d e n V o r w u r f , den S o k r a t e s i n d e n W o l 

ken p e r s o n l i c h m i B h a n d e l t z u h a b e n , g e r e c h t f e r t i g t o d e r e n t -

s c h u l d i g t w e r d e n k d n n e , " d e n g e g e n s e i n e n g r i e c h i s c h e n Z u n f t -

g e n o s s e n e r h o b e n e n V o r w u r f r e d u z i e r t , indem e r anhand i i b e r z e u -
g e n d e r A r g u m e n t e w e n i g s t e n s d e n b o s w i l l i g e n V o r s a t z zum S u f -
_ 
B a n t e l , 0 . C h r . M . W i e l a n d und d i e g r i e c h i s c h e A n t i k e . D i s s . 

T u b i n g e n , 1 9 5 2 . S . 1 6 5 ( z i t . B a n t e l ) 
R i b b e c k , 0 . „tjber d e n B e g r i f f d e s £Lpcjy, " R h e i n i s c h e r M e r k u r 

XXXI ( 1876) S . 3 8 1 ( z i t . R i b b e c k , E i r o n ) 
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mord hinwegdisputiert. Es i s t jedoch nur bedingt r i c h t i g , 

wenn Sengle daraus f o l g e r t : „Der Aufsatz w i l l eine Hettung 

des Aristophanes s e i n . " Es s o l l t e doch nicht unerwahnt b l e i -

ben, daB Wieland die Charakterrettung des Sokrates weit ange-

legener war. Und da er zur selben Zeit am A r i s t i p p a r b e i t e t , 

dem Roman, i n welchem er s i c h am griindlichsten mit Sokrates 

und der sokratischen Ironie beschaftigt, muBte es ihm eine 

willkommene Gelegenheit sein, gestutzt auf seine Ubersetzer-

kenntnis des Aristophanes, zwischen dessen „Schalksernst" 

und der Ironie des Sokrates, zwischen der rufmordenden Per-

sona l s a t i r e des Possenspiels und seinem eigenen B e g r i f f der 

Komodie zu unterscheiden. So spricht er den Possenspieldich-

ter Aristophanes durchaus nicht des Rufmordes an Sokrates f r e i , 

sondern nur des boswilligen Vorsatzes. In miihevoller p h i l o l o -

gischer K l e i n a r b e i t erbringt er sogar die Unterlagen fiir die 

S u b t i l i t a t e n dieses Rufmordes. Als Sokrates i n den Wo1ken un

ter anderem auch einmal ein „Melier" t i t u l i e r t wird, kommen-

t i e r t Wieland mit einer 1$-seitigen Erlauterung zu seiner 

Ubersetzung. E i n l e i t e n d heiBt es da: „In diesem einzigen Bey-

Die Werke Lucians, der schon i n der Schweiz zu Wielands 
Lieblingsautoren zahlte, iibersetzte er i n den Jahren 1786-89. 
Selbst ihm gestattet Wieland die „MiBhandlung" des Sokrates 
nicht unwidersprochen. In einer ganzseitigen Anmerkung zu 
dem XXI.Totengesprach, „Menippus und Cerberus", heiBt es von 
Sokrates: „Ich gestehe gern, daB auch mir nicht wohl dabey 
geschieht, wenn i c h den Mann, den mich X e n o p h o n 
schon i n meiner friihesten 'Jugend..lieben und bewundern l e h r -
te, a l s einen Hauchler und Charlatan behandelt sehen muB... 
Ich weiB wohl, daB es mir ein Leichtes seyn s o l l t e . . . d e n So
crates iiber a l l e diese Puncte bis zur Befriedigung a l l e r 
gutherzigen und gern an weise und gute Menschen glaubenden 
Seelen zu rechtfertigen..."Luc.II,262 
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w o r t e s t e c k t e f i i r d i e Z u s c h a u e r e i n e d r e y f a c h e S c h a l k h e i t v o n 

d e r g i f t i g s t e n A r t . " S e i es d o c h e r s t e n s n i c h t u n g e f a h r l i c h 

gewesen, jetnanden „iiber s e i n a t t i s c h e s G e b u r t s r e c h t z u s c h i -

k a n i e r e n , so w a r e n z w e i t e n s g e r a d e d i e M e l i e r b e i d e n A t h e -

n e r n a l s s p a r t a n e r f r e u n d l i c h d e r a r t v e r h a B t gewesen, daB n a c h 

d e r E r o b e r u n g d e r I n s e l M e l o s a l l e i h r e w a f f e n f a h i g e n Manner 

i n A t h e n a b g e s c h l a c h t e t wurden; und d r i t t e n s war e i n g e w i s s e r 

D i a g o r a s , g e n a n n t „der M e l i e r " , g e r a d e z u d i e s e r Z e i t b e i d e n 

A t h e n e r n a l s A t h e i s t v e r s c h r i e n , d e n man b e s c h u l d i g t e , d i e 
_ 
A t t i s c h e s Museum, h g . v . C h r . M . W i e l a n d . 4 B d e . Z u r i c h : H.GeBner, 

1797-1800. ( Z i t . A t t . M u s . ) B d . I I , H e f t 3, S.86 ( z i t . I I , 3 S.86) 
2 
W i e l a n d l i e b t e d i e E h r e n r e t t u n g e n g e r a d e s o l c h e r Manner und 

F r a u e n , w e l c h e s e i n e r M e i n u n g n a c h im k l a s s i s c h e n A l t e r t u m 
z u d e n G e a c h t e t s t e n g e h o r t e n . S i e w a r e n f i i r i h n V o r k a m p f e r 
e i n e r P h i l o s o p h i e d e r A u f k l a r u n g g e g e n d e n m o r g e n l a n d i s c h e n 
A b e r - und W u n d e r g l a u b e n , w e l c h e r e i n e r v o n d e r „ m e n s c h l i c h e n 
N e i g u n g zum W u n d e r b a r e n und d e r B e g i e r d e , d a s K i i n f t i g e z u 
w i s s e n " g e s t i i t z t e n P r i e s t e r h e r r s c h a f t V o r s c h u b l e i s t e t e . W i e 
l a n d s a h i n „ d e r " g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e A u f k l a r e r t e n d e n z e n , 
d i e s i c h g e g e n m o r g e n l a n d i s c h e n W u n d e r g l a u b e n und P r i e s t e r -
d e s p o t i e r i c h t e t e n : „Die so h o c h g e p r i e s e n e und f a l s c h b e r i i h m -
t e W e i s h e i t d e r a g y p t i s c h e n P r i e s t e r b e s t a n d g r o B t e n t h e i l s i n 
d e n v o r b e n a n n t e n p r i e s t e r l i c h e n K i i n s t e n . D i e T h e o s o p h i e und 
Mag i e d e s Z o r o a s t e r und i i b e r h a u p t A l l e s , was man P h i l o s o p h i e 
d e r M o r g e n l a n d e r n e n n t , b e g i i n s t i g t e s i e e b e n f a l l s und war 
d i e s e s Namens e b e n so u n w i i r d i g a l s d i e K a b b a l a d e r J u d e n . 
Nach e i n i g e n J a h r t a u s e n d e n t h a t s i c h e n d l i c h d i e wahre P h i 
l o s o p h i e u n t e r d e n G r i e c h e n h e r v o r , und d e r A b e r g l a u b e nahm 
b e i dem e d l e r n T h e i l e d e r N a t i o n i n eben dem MaBe ab, wie d i e 
A u f k l a r u n g zunahm."(30,22-23) - Zu d e n „ A u f k l a r e r n " g e h d r t n u n 
f i i r W i e l a n d a u c h d e r a l s A t h e i s t i n A t h e n v e r s c h r i e n e M e l i e r 
D i a g o r a s . I n d e r „Reise d e s P r i e s t e r s A b u l f a u a r i s i n s I n n e r e 
A f r i c a , " ( 1 7 7 0 ) l a B t W i e l a n d i h n s o g a r , wenn a u c h ohne E r f o l g , 
d i e R o l l e d e s I r o h i k e r s s p i e l e n (29,250). I n d e n A r i s t i p p i s t 
e i n e B egegnung d e s T i t e l h e l d e n m i t D i a g o r a s e i n g e b a u t . Wie 
A p o l l o n i u s von T y a n a im Agathodamon, so i s t a u c h d i e s e r M e l i e r 
i n e i n B e r g a s y l g e f l i i c h t e t . E r v e r b i r g t s i c h i n e i n e r H o h l e , 
wo i h n A r i s t i p p a u f s t o b e r t : „Das muB e i n e s c h l i m m e Race v o n 
Me n s c h e n s e y n , " k o n s t a t i e r t j e n e r , d e r i n D i a g o r a s w o h l e i n e n 
V e r a c h t e r d e r G o t t e r a b e r k e i n e n M i s a n t h r o p e n f i n d e t , daB d i e 
s e r Mann s e i t z w a n z i g J a h r e n im B e r g a s y l l e b e n muB, „weil e r 
d i e M e n s c hen w e i s e r machen w o l l t e , a l s s i e e r t r a g e n k o n n e n ; " 
e i n t h e m a t i s c h e r H a u p t s a t z im Werke W i e l a n d s . 
I n s e i n e r B e r g e i n s a m k e i t h a t s i c h D i a g o r a s e i n e ganze G a l e r i e 
v o n S c h n i t z b i l d e r n g e s c h a f f e n , i n d e n e n e r d i e o l y m p i s c h e n 
G o t t e r a l s M p 6 b e l h a f t e M i B g e s t a l t e n t r a v e s t i r t . " I n d i e s e n 
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E l e u s i n i s c h e n Geheimnisse v e r r a t e n zu haben: „Ja, wenn e r e i n 

M e l i e r i s t , ( w i r d mancher gedacht haben,) so w u n d e r t s mich 

f r e y l i c h n i c h t , daB e r e i n so h e i l l o s e r B ursche i s t , und e i n 

A t h e i s t noch oben d r e i n . " 

W i e l a n d w e i s t i n s e i n e n E r l a u t e r u n g e n sogar neue W o r t p r a -

gungen n a c h , wie z.B. den B e g r i f f F r o n t i s t e s , ^ d e r im Bezug 
„t3'berladenen Z e r r b i l d e r n , " von W i e l a n d m i t m o r g e n s t e r n i s c h e m 
Humor a l s „Unkepunze" b e z e i c h n e t , w i r d das g o t t l i c h Erhabene 
a l s P o b e l b r u n s t k a r i k i e r t . - D i a g o r a s e r z a h l t , wie e r a u f d e r 
F l u c h t vor P r i e s t e r r a c h e an d e r „Kiiste";der A b d e r i t e n " S c h i f f -
b r u c h e r l i t t , doch i r o n i s c h e r w e i s e a l s A t h e i s t m i t dem Leben 
davonkam, wahrend d i e G l a u b i g e n , t r o t z i h r e r h e i B e n , „den 
G o t t e r n z u g e w i n s e l t e n G e l i i b d e , " a l l e ertranken.(23,106-119)• 
- F i i r den S o p h i s t e n H i p p i a s war d e r M e l i e r D i a g o r a s s o g a r 
„ein eben so w a c k e r e r Mann und e i n noch b e s s e r e r Kopf a l s d e r 
Sohn e i n e s S o p h r o n i s k u s w a r " ( 2 2 , 2 9 6 ) , d e r u b e r d i e s auch noch 
k l u g genug war, s i c h b e i z e i t e n aus dem Staube zu machen. D i e 
ses Lob, im S i n n e W i e l a n d s e i n i r o n i s c h e s , w i r d ihm aus d e r 
s o p h i s t i s c h e n Grundmaxime z u t e i l , daB E i g e n n u t z immer v o r 
Gemeinnutz gehe. 
- i 

Att.Mus.11,3 S.35-47. Der Name „Phrontist" g i n g auch i n s 
Werk e l h | es h a n d e l t s i c h a l s o n i c h t um e i n e i n m a l i g e s , vom 
U b e r s e t z e r W i e l a n d m o n i e r t e s K u r i o s u m . Im A r i s t i p p s c h r e i b t 
L a i s z.B. an den T i t e l h e l d e n : „Ich habe, s e i t e i n i g e r Z e i t , 
e i n e n Abend i n j e d e r Dekade dazu bestimmt, e i n e T i s c h g e s e l l -
s c h a f t von P h i l o s o p h e n , S o p h i s t e n , oder P h r o n t i s t e n 
(wenn du i h n e n l i e b e r e i n e n A r i s t o p h a n i s c h e n Namen g i b s t ) b e i 
mir zu sehen. Doch muB i c h d i r sagen, daB d i e s e Benennungen 
i n meinem Worterbuche n i c h t f i i r g l e i c h b e d e u t e n d g e l t e n . Jede 
b e z e i c h n e t m i r e i n e besondere C l a s s e d e r H a u p t g a t t u n g , d i e 
man im gemeinen Leben m i t dem a l l g e m e i n e n Namen d e r S o p h i s t e n 
zu b e l e g e n gewohnt i s t . Es g i b t e i n e A r t h e l l e r K o p f e . . . . S i e 
z e i c h n e n s i c h d u r c h e i n e n s c h a r f e r n B l i c k i n d i e m e n s c h l i -
chen A n g e l e g e n h e i t e n -von den b e i d e n a n d e r n C l a s s e n a u s . . . . 
Jene s i n d m e i s t e n s eben so v i e l s e i t i g und g e s c h r a e i d i g a l s 
f e i n und an s i c h h a l t e n d ; s i e . . . k l e b e n n i c h t h a r t n a c k i g an 
i h r e n Meinungen, w i d e r s p r e c h e n m i t B e s c h e i d e n h e i t , g l a u b e n 
w e n i g zu w i s s e n , und u n t e r r i c h t e n o f t mit i h r e r U n w i s s e n h e i t 
b e s s e r , a l s d i e p o s i t i v e n H e r r e n m i t i h r e r A l l w i s s e r e i . I c h 
g e s t e h e meine V o r l i e b e z u . . . d i e s e r C l a s s e , . . . d i e i c h , w i e -
wohl s i e d i e P h i l o s o p h i e n i c h t a l s e i n G e s c h a f t t r e i b e n , 
P h i l o s o p h e n i n d e r e i g e n t l i c h e n Bedeutung des Wortes nenne. 
S o p h i s t e n h e i B e n b e i m i r euere P h i l o s o p h e n von P r o f e s s i o n , 
d i e dem S p e c u l i r e n b l o B um des S p e c u l i r e n w i l l e n s o b l i e g e n , 
u n d . . . k e i n e n andern Zweck haben a l s Recht zu b e h a l t e n . Ge-
hen d i e s e d i a l e k t i s c h e n H e r r e n i n d e r G r i i b e l e i so w e i t , daB 
s i e g e n o t h i g t s i n d , f i i r B e g r i f f e , d i e niemand h a t a l s s i e , 
neue W o r t e r zu e r f i n d e n , d i e niemand v e r s t e h t a l s s i e , so 
nenne i c h s i e P h r o n t i s t e n . " ( 2 2 , 3 7 8 ) . 
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a u f S o k r a t e s und d e s s e n S c h i l l e r „etwa d i e v e r w o r r e n e V o r s t e l -

l u n g v o n i r g e n d e i n e m a r m s e l i g e n , k i i m m e r l i c h e n G r i l l e n f a n g e r 

bey d e n u n g e l e h r t e n und w o h l g e n a h r t e n B e w o h n e r n d e s P e i r a o s 

und d e r P a r a l i a e r r e g e n m o c h t e . " N i c h t n u r f i i r d e n Moment 

s o l l t e S o k r a t e s l a c h e r l i c h g emacht w e r d e n . A r i s t o p h a n e s habe 

d i e s e s b i s d a h i n i m S p r a c h g e b r a u c h d u r c h a u s n o c h n i c h t i i b l i c h e 

W o r t a l l e i n i n d e r A b s i c h t f i i r d e n S o k r a t e s „gestempelt", um 

ihm „einen im Munde d e s g r o B e n H a u f e n s b l e i b e n d e n S p i t z n a m e n 

a n z u h a n g e n . " 

W i e l a n d macht A r i s t o p h a n e s e i n e n V o r w u r f d a r a u s , dem S o 

k r a t e s i n d e n Wo1ken e i n e T y p e n r o l l e a u f d e n L e i b g e s c h r i e b e n 

z u h a b e n , d i e s i c h zum w i r k l i c h e n S o k r a t e s v e r h i e l t , w i e d e r 

S c h e i n zum S e i n , w i e e i n Z e r r b i l d , e i n e K a r i k a t u r zum K o n t e r -

f e i , w i e W i e l a n d e s l i e b t e . D i e g r o B t e n V e r l e u m d u n g e n und L i i -

g e n h a b e A r i s t o p h a n e s z u H i l f e nehmen m i i s s e n , um a u s e i n e m 

Manne w i e S o k r a t e s d e n v e r a c h t l i c h e n g e l e h r t e n G a u k l e r , und 

d e n , , s c h l e c h t e n M e n s c h e n z u machen, d e r i n d i e s e r K o m o d i e s e i 

n e n Namen u s u r p i e r t . " E i n e n „After-Sokrates" habe d e r „boshaf-

t e K o m i k e r " d a r g e s t e l l t . 

N i c h t e i n e i n z i g e s M a i g e b r a u c h t W i e l a n d i n a l i e n s e i n e n 

K o m m e n t a r e n f i i r d i e M e t h o d e d e s A r i s t o p h a n e s d i e B e z e i c h n u n g 

„ironisch", o d e r d e n B e g r i f f d e r I r o n i e . D i e s e b l e i b e n s e i n e m 

S o k r a t e s v o r b e h a l t e n . W i e d e r s c h e i d e n s i c h a n d e r I r o n i e d i e 

G e i s t e r , um n i c h t s c h o n g e t z t z u s a g e n : u n t e r s c h e i d e t man a n 

i h r d i e T y p e n . D e r v o n i h m g e g e b e n e n t J b e r s e t z u n g : „...durch 

s p i t z i g e P r a g e n / D e r e n man s i c h n i c h t v e r s i e h t , d i e L e u t e 
1 A t t . M u s . I I , 3 S.4-2 



-62-

v e r l e g e n z u machen,/Und a u f j e g l i c h e Red' e i n G e g e n r e d c h e n 

z u h a b e n , " e i n e s V e r s e s aus d e n W o l k e n , l a B t W i e l a n d e i n e 

v i e r s e i t i g e E r k l a r u n g f o l g e n , d i e d i e s e n P u n k t h e r a u s h e b t : 

„Der o b i g e V e r s b e z e i c h n e t e i n e n v o n d i e s e n i n d i v i d u e l l e n 
Z'iigen, d i e d e n S o k r a t e s k a r a k t e r i s i e r e n und? v o n a l i e n W e i s e n 
v o r und n a c h ihm u n t e r s c h i e d e n . E r bezi=e.ht s i c h n e h m l i c h (wie 
m i c h d u n k t ) a u f d i e bey d e n A l t e n s o b e r i i c h t i g t e I r o n i e , 
d e r e n e r s i c h i i b e r h a u p t i n v e r m i s c h t e n m u n t e r n G e s e l l s c h a f t e n , 
(wie z.B. i n X e n o f o n s G a s t m a h l , ) a b e r v o r n e h m l i c h bey G e l e g e n -
h e i t e n , wo e r m i t S o f i s t e n und a n d e r e n a n m a B u n g s v o l l e n L e u t e n 
z u f a l l i g z u s a m m e n t r a f , o d e r s i c h a b s i c h t l i c h i n G e s p r a c h e m i t 
i h n e n e i n l i e B , z u b e d i e n e n p f l e g t e , um s i e , u n t e r e i n e m a n g e -
nommenen S c h e i n v o n U n w i s s e n h e i t und s c h i i c h t e r n e r E i n f a l t , 
u n v e r m e r k t i n d i e E nge zu. t r e i b e n , j e d e i h r e r m i t d e r g l a u b e n -
g e b i e t e n d e n M i e n e d e r G e w i B h e i t v o r g e t r a g e n e n B e h a u p t u n g e n 

S p i t z e e r a b s i c h t l i c h m i t e i n e r a r g l o s e n M i e n e z u v e r d e c k e n 
wuBte, g l e i c h s a m z u d u r c h s t e c h e n , (yuG&£iv ) und d i e e i n g e -
b i l d e t e n A l l w i s s e r d a h i n z u b r i n g e n , daB s i e s i c h i n W i d e r -
s p r i i c h e m i t s i c h s e l b s t v e r w i c k e l n , und wenn s i e , n a c h a l i e n 
m o g l i c h e n Krummungen und Wendungen, n i c h t mehr w e i t e r k o n n -
t e n , z u l e t z t b e k e n n e n muBten, daB s i e a u f dem u n r e c h t e n Wege 
wa r e n , o d e r v o n d e r v o r l i e g e n d e n S a c h e n i c h t mehr wtiBten a l s 
a n d e r e L e u t e . I c h b i n zwar m i t dem b e r u h m t e n V e r f a s s e r d e s 
V o j a g e d ' A n a c h a r s i s v o l l i g t i b e r z e u g t , d a B d e r w i r k 1 i -
c h e S o k r a t e s bey w e i t e m k e i n e n so h a u f i g e n und ( i c h moch-
t e h i n z u s e t z e n ) so s p i t z f i n d i g e n G e b r a u c h v o n d i e s e r I r o 
n i e gemacht h a b e , a l s d e r S o k r a t e s d e r P l a t o n i s c h e n D i a -
l o g e n , i n w e l c h e n w i r e i g e n t l i c h n i c h t d e n S o h n d e s S o f r o n i s -
k o s , s o n d e r n d e n P l a t o s e l b s t h o r e n , d e r s i c h h i n t e r d e n Nan-
men und d i e P e r s o n d e s s e l b e n z u v e r s t e c k e n b e l i e b t e . I n d e s s e n 
mochte i c h d o c h n i c h t b e h a u p t e n , daB s i e ihm n i c h t g e w o h n l i c h e r 
s e y , a l s man f r e y l i c h annehmen muBte, wenn man h i e r u b e r X e n o -
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fons Apomnemoneumata fiir die e i n z i g glaubwurdige Gewahr h a l -
ten wollte. Schwerlich wiirde Plato die Grenze der Wahrheit 
so we i t iiber schr i t t e n haben, einen ordentlichen E?£cov von 
Profession aus seinem Meister zu machen, wenn es nicht et-
was bekanntes gewesen ware, daB er diese Art von tXtyX0^ 
g e l i e b t , fiir einen Meister d a r i n gegolten, und s i c h d e s s e l -
ben, als eines ihm eigenen Talents, haufig genug bedient 
habe, um der Person, die er i n den Platonischen Dialogen 
s p i e l t , h i n l a n g l i c h e Wahrscheinlichkeit zu geben." 

Die Ironie, zu deren Bezeichnung Wieland i n den E r l a u -
p 

terungen auch die griechischer klingende Porm „Eironie" 

gebraucht, i s t ein Zug, der Sokrates c h a r a k t e r i s i e r t . Nach 

der z i t i e r t e n Aussage Wielands i s t kaum zu bezweifeln, daB 

fiir ihn dieser Sokrates ein „ordentlicher Eiron von Pro

f e s s i o n , " ein Meister der Ironie, geradezu der Prototyp 

des Eiron war, selbst angesichts der Tatsache, daB die l i -

t erarischen Zeugnisse d r e i i n der Deutung dieser Ironie von 

einander abweichende Sokratesbilder i i b e r l i e f e r n . Von diesen 

d r e i Gewahrsleuten miBdeutete nach Wielands Ansicht A r i s t o 

phanes die sokratische Ironie, wollte oder muBte sie a l s 

S p i t z f i n d i g k e i t miBverstehen, um Sokrates a l s Sophist ab-

q u a l i f i z i e r e n zu konnen. Plato iibertreibt s i e , wahrend Xeno-

phon sie etwas unterbewertet. 

Im allgemeinen i s t fiir Wieland der xenophontische Sokra

tes maBgebend,^ obgleich er, wie aus dem Z i t a t e r s i c h t l i c h , 

i n punkto Ironie Xenophons Apomnemoneumata auch nicht „fur 
1Att.Mus.II , 3 S.57-60 
2 e b d . S . 1 1 5 

^„Jeden, dem der wahre Sokrates aus Xenofons Denkwiirdig-
keiten bekannt i s t " Att.Mus.II,3 S . 1 0 5 
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d i e e i n z i g g l a u b w i i r d i g e Gewahr h a l t e n " w o l l t e . M i t dem 

„ s c h w a r m e n d e n " P l a t o r e c h n e t e e r e b e n z u r g l e i c h e n Z e i t , 

da d a s v o r l i e g e n d e Z i t a t i n d e n E r l a u t e r u n g e n n i e d e r g e -

s c h r i e b e n wurde, im A r i s t i p p a b. Und wie w e i t g e h e n d d i e 

E r l a u t e r u n g e n z u s e i n e r U b e r s e t z u n g d e r W o l k e n e i n e E r g a n -

z u n g z u d e n A n s i c h t e n W i e l a n d s i i b e r d a s S o k r a t e s b i l d d e s 

A r i s t o p h a n e s a b g e b e n , w i r d e r s i c h t l i c h , wenn man d e n e r -

w a h n t e n A u f s a t z a u s dem J a h r e 1799 z u r a n g e b l i c h e n „ E e t t u n g " 

d e s A r i s t o p h a n e s e i n e r k u r z e n B e t r a c h t u n g u n t e r z i e h t . D i e s e 

s o i l u n m i t t e l b a r f o l g e n . V o r e r s t z u r i i c k z u d e n E r l a u t e r u n g e n : . 

D i e I r o n i e d e s S o k r a t e s i s t s e i n e W a f f e g e g e n d i e S o p h i s t e n , 

wie s i e es im Don S y l v i o a u c h g e g e n d e n A b e r g l a u b e n und d i e 

S c h w a r m e r e i s e i n s o l l t e . D e r E i r o n w i r d d e n S o p h i s t e n g e g e n -

i i b e r g e s t e l l t , j e n e n „ a n m a B u n g s v o l l e n L e u t e n " , d i e i h r e Be-

h a u p t u n g e n „mit d e r g l a u b e n g e b i e t e n d e n M i e n e d e r G e w i B h e i t " 

v o r t r a g e n , j e n e n „ e i n g e b i l d e t e n A l l w i s s e r n " , „ a u f g e b l a h t , 

Immer w i e d e r v e r g l e i c h t e r und v e r s u c h t , P e r s o n l i c h k e i t e n 
und P r o b l e m e a u s a l i e n P e r s p e k t i v e n z u b e l e u c h t e n . Aus d i e -
sem Grunde l a B t e r a u c h im A t t l s c h e n Museum s e i n e r W o l k e n -
tfbersetzung s o f o r t d i e S o k r a t i s c h e n G e s p r a c h e d e s Xenophon 
f o l g e n , w e l c h e r immer w i e d e r im V e r g l e i c h m i t P l a t o n b e s s e r 
wegkommt: „An d e n Leser-. I c h b e r g e n i c h t , daB e i n S e i t e n -
b l i c k a u f d i e Wo l k e n d e s A r i s t o f a n e s m i c h b e s t i m m t h a t , e i n i -
ge d e r i n t e r e s s a n t e s t e n G e s p r a c h e d e s S o k r a t e s a u s X e n o f o n s 
S o k r a t i s c h e n Denkwiird i g k e i t en a u s z u h e b e n und i n d i e s e m I I I . B . 
d e s A t t i s c h . M u s . a u f meine U b e r s e t z u n g d e r W o l k e n f o l g e n z u 
l a s s e n . I c h s e t z e v o r a u s , was u n t e r d e n G e l e h r t e n z i e m l i c h 
a u s g e m a c h t s c h e i n t , daB man d i e dem S o k r a t e s e i g e n e M a n i e r 
z u f i l o s o f i e r e n und z u k o n v e r s i r e n aus X e n o f o n s Apomnemo-
neumen z u v e r l a B i g e r a l s aus P l a t o n s D i a l o g e n k e n n e n l e r n e 

" Att.Mus.111,1 S.103 



-65-

h o f f a r t i g und i i b e r m i i t h i g . " I h n e n b e g e g n e t d e r E i r o n m i t 

s e i n e r „ i r o n i s c h e n Laune," m i t „einem angenommenen S c h e i n 
p 

v o n U n w i s s e n h e i t und s c h i i c h t e r n e r E i n f a l t . " 

D e r I r o n i k e r , d e r E i r o n S o k r a t e s e n t l a r v t d e n S c h e i n d e s 

s o p h i s t i s c h e n Wis s e n s , d a s i n W i r k l i c h k e i t U n w i s s e n i s t , 

d u r c h d e n v o r g e g e b e n e n S c h e i n d e s U n w i s s e n s , d e r i n W i r k 

l i c h k e i t W i s s e n i s t . D i e U n w a h r h e i t d e r S o p h i s t e n e r h e b t 

A n s p r u c h a u f W a h r h e i t und i s t aus d i e s e m Grunde e i n e L u g e . 

I h r e AnmaBung i s t UbermaB. D i e U n w a h r h e i t d e s S o k r a t e s e r 

h e b t d a g e g e n k e i n e n A n s p r u c h a u f W a h r h e i t . Auch e r v e r b i r g t 
1 A t t . M u s . I I , 3 S.66 
2 
DaB W i e l a n d , s e l b s t b e i k l e i n e n l i t e r a r i s c h e n F e h d e n , d e n 

V e r g l e i c h s e i n e r e i g e n e n S t e l l u n g und M e t h o d i k m i t d e r ihm 
g e i s t e s v e r w a n d t e n d e s S o k r a t e s s u c h t e , g e h t u . a . aus f o l -
gendem Z i t a t h e r v o r , w e l c h e s e i n e r k u r z e n S t r e i t s c h r i f t i i b e r 
d i e „ G o l d m a c h e r e i d e s D e m o k r i t u s v o n A b d e r a " 'entnominen i s t : 

„Der ganze U n t e r s c h i e d z w i s c h e n dem U n g e n a n n t e n und m e i -
n e r W e n i g k e i t (was n a m l i c h d i e s e n P u n k t b e t r i f f t ) b e s t e h t 
d a r i n , daB i c h m i r m e i n e r U n w i s s e n h e i t i n d i e s e r S a c h e w o h l 
bewuBt b i n ; und daB e r h i n g e g e n s e h r v i e l d a v o n z u w i s s e n 
g l a u b t . " ( 3 5 , 1 2 2 ) . Ganz k l a r f o r m u l i e r t w i r d d i e s e E i n s t e l -
l u n g i n d e n „Un.terhaltungen m i t dem P f a r r e r " ( 1 7 7 5 ) : „*enn 
i c h i n v i e l e n m e i n e r S c h r i f t e n m i c h d e r I r o n i e o f t e r b e -
d i e n t h a b e , a l s es v i e l l e i c h t d e r j e t z i g e n Stimmung d e s 
D e u t s c h e n N a t i o n a l g e i s t e s ( w o f e r n w i r a n d e r s e i n e n h a b e n 
s o l l t e n ) a n g e messen i s t : s o g e s c h a h es i n k e i n e r s c h l i m m e r n 
A b s i c h t , a l s i n w e l c h e r S o k r a t e s e h e m a l s u n t e r d e n A t h e n e r n 
( d i e i h n g r o B t e n t h e i l s n i c h t b e s s e r v e r s t a n d e n a l s m i c h d i e 
D e u t s c h e n ) d a s N a m l i c h e t h a t . " ( 3 6 , 2 1 6 ) . A u c h im B r i e f w e c h s e l 
m i t F r e u n d e n l i e b t e es W i e l a n d , s i c h m i t S o k r a t e s z u v e r -
g l e i c h e n : „Ich b e u r t h e i l e d i e s e L i e d e r ^ L i e d e r f i i r d a s V o l k ] 
n i c h t a l s K u n s t r i c h t e r , j a n i c h t e i n m a l a l s D i c h t e r : i c h sehe 
s i e a u s dem G e s i c h t s p u n k t a n , aus welchem s i e S o k r a t e s b e -
t r a c h t e t h a b e n w i i r d e , und f i n d e s i e v o r t r e f f l i c h . " A u s g e -
w a h l t e B r i e f e v o n C M . W i e l a n d , 4 B d e . Z i i r i c h : H.GeBner, 1815 
B d . I I I , S . 1 1 1 ( z i t . A B ) . - Nach W i e l a n d s A n s i c h t u r t e i l t a l s o 
d e r j e n i g e , d e r s i c h . a u f d e n S t a n d p u n k t d e s w e i s e n S o k r a t e s 
s t e l l t , weder p r i m a r a l s D i c h t e r , n o c h a l s K r i t i k e r . D i e s e r 
s o k r a t i s c h e „ G e s i c h t s p u n k t " i s t n a c h W i e l a n d v i e l m e h r e i n e 
Zusammenschau, e i n e S y n t h e s e , und d a m i t genau d a s G e g e n t e i l 
d e s s e n , was A l l e m a n n a n K i e r k e g a a r d a l s Z e r f a l l e i n e s e i n -
h e i t l i c h e n Phanomens k r i t i s i e r t , v g l . S . 1 2 , Anm.1 
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d i e W a h r h e i t , w i e d i e S o p h i s t e n , indetn e r s i c h v e r s t e l l t . 

Doch s o i l s e i n e V e r s t e l l u n g d u r c h s c h a u t w e r d e n . D i e S o p h i s t e n 

v e r s t e l l e n s i c h , um f i i r wahr g e h a l t e n z u w e r d e n . S o k r a t e s v e r 

s t e l l t s i c h , um d i e W a h r h e i t f r e i z u l e g e n . D i e S o p h i s t e n i i b e r -
1 

t r e i b e n n a c h oben ( P a t h o s ) , S o k r a t e s n a c h u n t e n ( B a t h o s ) . 

I n s e i n e n E r l a u t e r u n g e n z u r U b e r s e t z u n g d e r S a t i r e n d e s 

H o r a z d e f i n i e r t W i e l a n d m i t e i n e r A n s p i e l u n g a u f S w i f t d a s 

B a t h o s a l s e i n dem E r h a b e n e n e n t g e g e n g e s e t z t e s N i e d r i g e s . E s 

i s t , w i e w i r s e h e n , d e r k o m i s c h e G e i s t , d e r d a s anmaBend E r -

habene aus dem UbermaB s e i n e s A n s p r u c h s a u f W a h r h e i t , a u f d a s 

MaB d e s W i r k l i c h e n r e d u z i e r t . 

Ehe w i r uns w i e d e r dem B r i e f v o n 1763 zuwenden, um d i e A n -

w e n d b a r k e i t d e r o b i g e n P e s t s t e l l u n g e n a u s e i n e r 35 J a h r e e n t -

f e r n t e n S c h a f f e n s p e r i o d e a u f d e n f r i i h e r e n B e g r i f f W i e l a n d s 

v o n d e r I r o n i e z u d e m o n s t r i e r e n , s e i n o c h d i e b e r e i t s a n g e -
k i i n d i g t e B e s p r e c h u n g d e s A r i s t o p h a n e s - A u f s a t z e s v o n 1799 g e -

p 
s t a t t e t . 

E s i s t e i n e r I r o n i e d e s S c h i c k s a l s , i n W i e l a n d s W o r t e n dem 

„ G e n i u s d e r k o m i s c h e n Muse" z u v e r d a n k e n , daB v o n mehr a l s 

50 K o m o d i e n d e s A r i s t o p h a n e s d i e Wolken e i n e d e r e l f „aus dem 

a l l g e m e i n e n S c h i f f b r u c h e d e r a l t e n Komodie d e r G r i e c h e n " ge-

r e t t e t e i s t , i n s o f e r n j e d e n f a l l s i n i h r e i n e T y p i s i e r u n g d e s 

S o k r a t e s v o r l i e g t , „ d e r e n R e a l i t a t uns s c h w e r l i c h i r g e n d e i n 

h i s t o r i s c h e s Z e u g n i B g l a u b e n machen k o n n t e . . . . " 
Hor . S a t . I I , 174- ,.Der V e r s u c h i i b e r d i e P r a g e : Ob und w i e f e r n 

A r i s t o p h a n e s g e g e n d e n V o r w u r f , d e n S o k r a t e s i n d e n W o l k e n p e r -
s o n l i c h m i B h a n d e l t z u h a b e n , g e r e c h t f e r t i g t o d e r e n t s c h u l d i g t 
w e r d e n k o n n e , " e r s c h i e n , w i e U b e r s e t z u n g und E r l a u t e r u n g e n z u 
d e n Wolken 1799 im A t t . M u s . S e i t e n a n g a b e aus B d . 3 7 d e r A u s g a b e 
W i e l a n d ' s Werke, 40 T h l e . h g . a n o n . H . D i i n t z e r . B e r l i n : G.Hempel, 
1879- ( z i t . H e 3 7 , 2 3 3 ) 
3 H e 3 7 , 2 3 3 
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Wie k o n n t e A r i s t o p h a n e s den S p i e B umdrehen, m i t d e r S p i t z e 

g e g e n d e n I n t i s o p h i s t e n S o k r a t e s g e r i c h t e t , and ohne S c h e u 

v o r g e i s t i g e n U n k o s t e n d e n „ w e i s e s t e n M e n s c h e n " , a l l e r Z e i -

t e n a l s „ v e r a c h t l i c h e n p h i l o s o p h i s c h e n G a u k l e r " a u f d i e Biihne 

b r i n g e n ? 

W i e l a n d s U n t e r s u c h u n g s t i i t z t s i c h a u f z w e i M e t h o d e n : d i e 

e i n e i s t h i s t o r i s c h - k r i t i s c h (wie war es m o g l i c h ? ) , d i e a n -

d e r e p s y c h o a n a l y t i s c h (warum wurde es n o t i g ? ) . ^ E r f o r m u l i e r t 

e s f o l g e n d e r m a B e n : „...und da d a u c h t m i r , d e r n a c h s t e und s i -

c h e r s t e £ W e g ^ s e i , uns, so v i e l n u r immer m o g l i c h , i n O r t und 

Z e i t , i n d e n i n d i v i d u e l l e n C h a r a k t e r d e r Manner, i i b e r d e r e n 

S a c h e w i r r i c h t e n s o l l e n , . . . k u r z , i n a l l e d i e b e s o n d e r e n Um-

s t a n d e h i n e i n z u d e n k e n , w e l c h e z u s a m m e n t r a f e n und z u s a m m e n t r e f -

f e n muBten, um e i n s o l c h e s S t u c k w i e d i e W o l k e n s i n d , m o g l i c h 

z u machen." D a b e i macht W i e l a n d e i n e B e o b a c h t u n g , d i e w i e d e -

rum v o n g r o B t e m I n t e r e s s e f i i r u n s e r e e i g e n e n Bemiihungen i s t . 

E r e n t w i c k e l t v e r m i t t e l s k l u g e r A r g u m e n t a t i o n e i n e T h e o r i e 

g e g e n s e i t i g e r S t e i g e r u n g b i s i n s UbermaB, e i n e r e g e l r e c h t e 

„ E s k a l a t i o n s t h e o r i e , " d i e s i c h aus h i s t o r i s c h e n und p s y c h i -

s c h e n G e g e b e n h e i t e n a b l e i t e n l a B t und d a m i t f i i r u m w e l t l i c h e 

und i n n e r s e e l i s c h e Umstande maBgebend w i r d . D e r h i s t o r i s c h e 

K r i t i k e r , d e r P s y c h o a n a l y t i k e r W i e l a n d w i r d zum M i l i e u t h e o -

r e t i k e r , d e r m i t d e r E s k a l a t i o n s t h e o r i e i n d i e D i s k u s s i o n , 

w e l c h e R e c h t f e r t i g u n g und C h a r a k t e r r e t t u n g s e i n w i l l , d e n 

1 H e 37,232 2 H e 37,233 5 H e 37,254-. V g l . h i e r z u a u c h : 
M D i e n o t h i g s t e und n i i t z l i c h s t e a l l e r W i s s e n s c h a f t e n , o d e r , 
und g e n a u e r z u r e d e n , d i e j e n i g e , i n w e l c h e r a l l e i i b r i g e e i n -
g e s c h l o s s e n s i n d , i s t d i e W i s s e n s c h a f t d e s Menschen....Im 
Grunde i s t a l s o a l l e e c h t e M e n s c h e n k e n n t n i B h i s t o r i s c h . " 
(30,383-84). 

4 H e 37,237 
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Gedanken e i n e r S t e i g e r u n g s t e n d e n z e i n f i i h r t , a l s d e r e n End p r o -

d u k t s i c h z w e i Typen g e g e n i i b e r s t e h e n : d e r e i n e , d e r s i c h h i -

n a u f v e r s t e i g t ; d e r a n d e r e , d e r d i e s e n h e r u n t e r h o l t , wie z.B. 

Don G a b r i e l , d e r i r o n i s c h e „ 0 f f e n b a r e r , " den „ehrlichen En-

t h u s i a s t e n " Don S y l v i o . S e i n e ganze A u f m e r k s a m k e i t g i l t i n 

di e s e m A u f s a t z n a t i i r l i c h dem s i c h i n s UbermaB v e r s t e i g e n d e n 

A r i s t o p h a n e s . Der „anerkannte P i i r s t d e r g r i e c h i s c h e n Komi-
1 

k e r " w i r d zum T e i l das Opfer a u B e r e r Umstande. Denn mit d e r 
2 

A u f f u h r u n g d e r Wolken z u r 89-Olympiade g a i t es „eine groBe 

Wette," und zwar m i t seinem a l t e n K o n k u r r e n t e n und Z u n f t g e -

n o s s e n K r a t i n o s , dem u r a l t e n A l t m e i s t e r . Es g a i t , d e s s e n 

k i i n s t l e r i s c h e L e i s t u n g e n a l s K o m o d i e n d i c h t e r zu i i b e r b i e t e n . 

Wie es u b e r h a u p t zu einem s o l c h e n Wettkampfe kommen konn

t e , e r l a u t e r t d e r A l t e r t u m s k e n n e r Wieland m it e r h e i t e r n d e n 

z e i t k r i t i s c h e n S e i t e n h i e b e n , indem e r dem s i c h b i s z u r r u f -

mordenden P e r s o n a l s a t i r e v e r s t e i g e n d e n 'Komodiendichter a l s 

m i l d e r n d e n Umstand z u b i l l i g t , i n e i n e r „absoluten" Demokra-

t i e ^ g e l e b t zu haben. Wahrend u n t e r s o l c h e n V e r h a l t n i s s e n 

d i e „Tragodie a l s das e i g e n t l i c h e S c h a u s p i e l f i i r d i e g e b i l -

d e t e r e C l a s s e " g a i t , wurde d i e Komodie a l s S p i e l f e l d des 

P o b e l w i t z e s zum S i t t e n r i c h t e r a m t ^ : „Die Zuho r e r w o l l t e n 

l a c h e n , und d e r D i c h t e r d u r f t e a l l e s wagen, wenn e r nur d i e 

se P o r d e r u n g - zwar n i c h t d i e e i n z i g e , a ber doch d i e e r s t e 

und u n e r l a B l i c h s t e , d i e man an i h n machte - zu b e f r i e d i g e n 
n i e v e r f e h l t e . " Vor dem R i c h t e r s t u h l des P o b e l w i t z e s ^ i i b e r -
1He 3 7 , 2 3 2 " 2He 37,234- 3He 37,24-1 4He 37,240 
5He 37,24-1 6He 37,24-0 ^ v g l . h i e r z u auch 2 3,34-1ff. 
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b i e t e n s i c h d i e K o m o d i e n d i c h t e r g e g e n s e i t i g , b i s s i e a l s 

Op f e r des „demokratischen A b d e r i t i s m " i h r e r M i t b i i r g e r z u 

Z o t e n r e i B e r n d e k l a s s i e r t , s c h l i e B l i c h „mehr S i t t e n v e r d e r b e r 

genannt zu werden v e r d i e n t h a t t e n , wenn an den A t h e n e r n noch 
2 

etwas z u v e r d e r b e n gewesen ware." E r s t d e r S i e g d e r S p a r t a -

n e r i i b e r d i e A t h e n e r s e t z t e d e r a l t e n Komodie „zugleich mit 

d e r D e m o k r a t i e , i h r e r P f l e g e m u t t e r . und B e s c h i i t z e r i n e i n En-

de. " 5 

Man s i e h t , W i e l a n d z e i c h n e t s c h a r f , f i i r s e i n e n Herausge-

ber D i i n t z e r s o g a r zu s c h a r f . Doch w i l l e r n i c h t n u r h i s t o -

r i s c h a k k u r a t , s o n d e r n auch p s y c h o l o g i s c h z u t r e f f e n d z e i c h -

nen, wenn e r u.a. f e s t s t e l l t , daB es immer d e r g l e i c h e , aus 

den „Hefen des Pobels""^ gekommene Menschentyp i s t , w e l c h e r 

i n den S c h a u s p i e l b u d e n a l l e r Z e i t a l t e r i i b e r a r i s t o p h a n i s c h e 

O b s z o n i t a t e n ebenso a u s g e l a s s e n e Preude „bezeigen wiirden 

a l s i h r e e h e m a l i g e n B r i i d e r zu A t h e n . . .. . -• '. •„ ' -

. -Thomas Manns" Wesens- und W e r t u n t e r s c h i e d z w i s c h e n I r o -
7 

n i k e r und R a d i k a l i s t ' kann man z u r S t i i t z u n g des n a c h s t e n 

B e i s p i e l s w i e l a n d s c h e r T y p e n s c h e i d u n g h e r b e i Ziehen: „Der 

g e i s t i g e Mensch," s a g t Mann, „hat d i e Wahl ( s o w e i t er d i e 
Q 

Wahl h a t ) , entweder I r o n i k e r oder R a d i k a l i s t zu s e i n ; e i n 
1He 3 7 , 2 3 8 2He 37,242 3He 37,2 4 3 4 V g l . h i e r z u He 3 7 , 2 4 7 : 
„Dies h a r t e U r t h e i l i i b e r A r i s t o p h a n e s w i r d s e i t R o t s c h e r ' s 
U n t e r s u c h u n g s c b v p r l i c h noch Jemand b i l l i g e n . - A.d.H." 
^He 37,248 6He 3 7 , 2 4 8 ^ B e t r a c h t u n g e n e i n e s U n p o l i t i s c h e n . 
B e r l i n : S . F i s c h e r V l g . , 1 9 1 8 . S.587 
o 
W i e l a n d s noch eher i i s t h e t i s c h und d i d a k t i s c h a l s modern p a r -

t e i p o l i t i s c h o r i e n t i e r t e r S p r a c h s c h a t z l i e f e r t ihm f i i r den 
g l e i c h e n Typ d i e B e z e i c h n u n g „Rigorist." A l s s o l c h e r s t e l l t 
s i c h d e r S p o t t e r Momus dem „G6tter-Parlament" i n dem G e d i c h t 
Der v e r k l a g t e Amor (1771)vor.'Wieland w i l l i h n a l s n i c h t im 
a r i s t o p h a n i s c h e n S i n n e r a d i k a l e n G e s e l l s c h a f t s k r i t i k e r v e r -
s t a n d e n w i s s e n : „Kurz, w i d e r oder f i i r , am Ende b i n i c h immer/ 
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D r i t t e s i s t a n s t a n d i g e r W e i s e n i c h t m o g l i c h . " Das h e i B t , daB 

d e r K i i n s t l e r ohne G e w i s s e n n u r A n s p r u c h e r h e b e n k a n n , A s t h e t 

z u s e i n . F i i r W i e l a n d s i n d M o r a l und A s t h e t i k u n t r e n n b a r m i t -
2 

e i n a n d e r v e r b u n d e n . D e s g l e i c h e ' n g i l t f i i r s e i n e V o r s t e l l u n g , 

d i e e r s i c h v o n S o k r a t e s m a chte. E s g i l t n i c h t von A r i s t o p h a 

n e s , dem zwar n i c h t d a s K i i n s t l e r t u m , d a s Konnen, w o h l a b e r 

j e g l i c h e s m e n s c h l i c h e s V e r a n t w o r t u n g s b e w u B t s e i n a b g e s p r o c h e n 

w i r d , wie etwa j e n e n „ K u n s t l i e b h a b e r n , w e l c h e d i e E r m o r d u n g 

e i n e s u n s c h u l d i g zum Tode V e r u r t h e i l t e n n i c h t s a n f i c h t , wenn 
i h n d e r S c h a r f r i c h t e r n u r k u n s t m a B i g g e r i c h t e t 

x 
h a t . D e s h a l b k a n n a u c h d e r V e r f a s s e r d e r W o l k e n „kein gut.er 

4. 

Mann" s e i n , d e r h i n s i c h t l i c h s e i n e s „ s i t t l i c h e n C h a r a k t e r s 

w e n i g o d e r g a r k e i n e A n s p r i i c h e a n d i e A c h t u n g e d l e r und g u -

t e r M e n s c hen z u machen h a t t e . " y V o r u r t e i l e n w i i n s c h t W i e l a n d 
F r e u n d d e r P e r s o n , d e r S a c h e F e i n d , / U n d s e l b s t m e i n S p o t t 
i s t h e r z l i c h g u t g e m e i n t . . . / . . . S o k o n n t ' i c h , l i e b e H e r r n 
und B r i i d e r , / D a s ganze G o t t e r c h o r d u r c h g e h n ; / A l l e i n es mochte 
l e i c h t S a t i r e n a h n l i c h sehn,/Und d i e s e w a r e n m i r , i h r w i B t 
e s , s t e t s z u w i d e r . / I c h b i n f i i r w a h r k e i n R i g o r i s t , . . . " ( 3 , 1 6 4 f ) 
A 

H e l l e r , E . Thomas Mann, d e r i r o n i s c h e D e u t s c h e . F r a n k f u r t : 
Suhrkamp V l g . , 1959- S.151 ( z i t . H e l l e r ) . 
2 
O b g l e i c h e r g e l e g e n t l i c h a u c h e i n e n i r o n i s c h e n H m w e i s a u f 

d i e s e s e i g e n e m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g s b e w u B t s e i n a l s D i c h 
t e r g e g e n i i b e r „ s e i n e n G e s c h o p f e n " n i c h t u n t e r d r i i c k e n k a n n , 
wie etwa im f o l g e n d e n F a l l e , i n welchem e s s i c h o f f e n s i c h t -
l i c h a u f s e i n e b e r e i t s e r w a h n t e A b n e i g u n g g e g e n d i e t r a g i -
s c h e Muse z u r i i c k f i i h r e n l a B t : „Ich h a s s e d e n D i c h t e r - e r 
wiirde a u f einem T h r o n e / E i n N e r o s e y n - d e n u n s e r L e i d e n 
e r g e t z t , / D e r , b l o B , s i c h uns a l s M e i s t e r vom t r a g i s c h e n 
T o n e / Z u z e i g e n , s e i n e G e s c h o p f e aus Jammer i n Jammer v e r -
s e t z t / U n d , daB w i r , s i e l e i d e n z u s e h n , uns d e s t o e m p f i n d -
l i c h e r gramen,/Noch a l l e Miihe s i c h g i b t , uns f i i r s i e e i n -
zunehmen " (15,153̂ ). Vgl.S.54, Z . 1 0 f f . 
5 H e 37,24-5-46 4 H e 37,247 5 H e 37,246 - Im A r i s t i p p l a B t 
er.„den. D i a g o r a s a u s f i i h r e n , A r i s t o p h a n e s habe G o t t e r und Men-
sc'rieh m i t ' „ u n g e z u g e l t e m M u t h w i l l e n " dem G e l a c h t e r d e s P o b e l s 
preisge.gfeben. Im Munde d e s D i a g o r a s , d e s v e r r u f e n e n M e l i e r s , 
d e r f i i r w e i t g e r i n g e r e V e r g e h e n y e r s t o B e n und v e r f o l g t wurde, 
i s t d a s e i n e s c h w e r e A n k l a g e g e g e n A r i s t o p h a n e s . F i i r e g o i s -
t i s c h m o t i v i e r t e Komik, f i i r P o b e l g e l a c h t e r , g e b r a u c h t W i e 
l a n d n i e d e n B e g r i f f d e r I r o n i e . 
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n i c h t s h i n z u z u f u g e n : „Man s t r e i t e t mit Niemand i i b e r Wohl-

g e r u c h oder U e b e l g e r u c h , wenn e r mit dem Schn u p f e n b e h a f t e t 

i s t . " I n dem e i n g a n g s zu diesem K a p i t e l besprochenen B r i e f 

an GeBner aus dem J a h r e 1 763 a u B e r t e r s i c h d a z u f o l g e n d e r -

maBen: „Man muB d i e V o r u r t h e i l e n i c h t r e s p e k t i e r e n , aber man 

muB i h n e n , wie einem Ochsen, d e r Heu a u f den H o r n e r n t r a g t , 
2 

aus dem Wege gehen." Das s i c h aus k r a n k h a f t e n oder b r u t a l 

t i e r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n a b l e i t e n d e V o r u r t e i l v e r s c h l i e B t 

s i c h dem s i t t l i c h v e r a n t w o r t u n g s b e w u B t e n Argument d e r V e r n u n f t . 

Nun s i n d n i c h t n u r d i e e v e n t u e l l e n V e r t e i d i g e r des A r i s t o 

phanes im V o r u r t e i l b e f a n g e n , s o n d e r n A r i s t o p h a n e s s e l b s t i n 

s e i n e r E i n s c h a t z u n g des S o k r a t e s : „Gew6hn.lich h a t das Herz 

( w o r u n t e r i c h h i e r Gemiith, L e i d e n s c h a f t , vorg'efaBte Zu- oder 

A b n e i g u n g , Sympathie und A n t i p a t h i e b e g r i f f e n haben w i l l ) an 

den U r t h e i l e n , d i e w i r von u n s e r n M i t b i i r g e r n und Z e i t g e n o s s e n 

f a l l e n , mehr A n t h e i l a l s d e r K o p f . " ^ Das i s t auch „zwischen 

A r i s t o p h a n e s und S o k r a t e s " d e r F a l l ; e r konnte i h n n i c h t 

l e i d e n . U r t e i l e s i n d im a l l g e m e i n e n A u s d r u c k e i n e s G e f u h l s , 

n i c h t p r i m a r d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t . 

A r i s t o p h a n e s , d e r „komische S c h a l k , " ^ w i r d das Opfer s e i n e r 

E i n - oder U n b i l d u n g , d i e s i c h an dem I r o n i k e r S o k r a t e s e i n 

z w e i t e s Opfer s u c h t . Zwei wesensfremde Typen begegnen e i n a n -

d e r . Was S o k r a t e s von seinem P e i n i g e r u n t e r s c h e i d e t s i n d d i e 

s i t t l i c h e n G r a z i e n , ^ e i n i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l s e i n e r P e r -
1 H e 3 7 , 2 4 7 2 A D B " l ~ 5 % e 37 ,253 4 H e 37,254-
He 3 7 , 2 5 4 D i e G r a z i e n s i n d , wie Wieland o f t und g e r n 

h e r v o r h e b t , auch d i e S c h u t z g o t t i n n e n d e r 
s o k r a t i s c h e n S c h u l e , v g l . 3,122 
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s o n l i c h k e i t . Vom A r i s t o p h a n e s h e i B t es dagegen i n den E r 

l a u t e r u n g e n z u r W o l k e n - U b e r s e t z u n g : „Doch was kiimmerten 

d i e s e G r a z i e n den A r i s t o p h a n e s ? S i e waren es wahr-

l i c h n i c h t , d i e s e i n e S e e l e zu i h r e m Tempel e r w a h l t h a t t e n . " 
s 1 S e i n e Muse war v i e l m e h r e i n e „hetarische," s i c h aus E h r g e i z 

p r o s t i t u i e r e n d e . „Seinen Zus c h a u e r n i n m o g l i c h s t hohem G r a 

de zu g e f a l l e n , " s i c h beim Wettkampf d e r 89«01ympiade „auf 
2 

seinem P o s t e n zu e r h a l t e n , " s e i s e i n k i i n s t l e r i s c h e s B e s t r e -

ben. Der I r o n i k e r S o k r a t e s s a g t e o f t s e h r e r n s t h a f t e Dinge 

„mit e i n e r s c h e r z h a f t e n Wendung";^ d e r s e i n i g e i s t f o l g l i c h 

e i n i r o n i s c h e r G e i s t , d e r a n i m i e r t Komodie zu s p i e l e n , d i e 

n i c h t k a r i k i e r e n d e P e r s o n a l s a t i r e i s t , s o n d e r n d e r E n t h u l -

l u n g e i n e r a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e n W i r k l i c h k e i t d i e n t . 
1He 3 7 , 2 4 7 2He 37,255 5He 37,253 ^ S o k r a t e s haBt d i e 
neuere a t t i s c h e Komodie, w e i l s i e d i e P e r s o n a n g r e i f t , w e i l 
s i e p o b e l h a f t , u n f l a t i g und u n z i i c h t i g i s t . ( 2 2 , 6 8 ) . Im A r i s 
t i p p s c h l a g t Wieland s o g a r e i n e C h a r a k t e r k o m o d i e a l s neue 
und M i t t e l g a t t u n g v o r , d i e z w i s c h e n d e r a r i s t o p h a n i s c h e n Ko
modie und d e r T r a g o d i e des S o p h o k l e s s i c h bewegen s o l l t e , 
und zwar a l s A n t i p o d e z u r P e r s o n a l s a t i r e ; s t a t t des „Lachens 
und S p o t t e n s l i b e r d i e R e g i e r u n g und i i b e r e i n z e l n e P e r s o n e n " 
l i e B e n s i c h „zwischen d e r T r a g o d i e des S o p h o k l e s und d e r Ko
modie des A r i s t o p h a n e s " andere Gattungen von S c h a u s p i e l e n 
denken, h e i B t e s , „und wenn auch S c h e r z und Lachen d i e Haupt-
w i r k u n g d e r Komodie b l e i b e n s o i l , so b r a u c h t s i e s i c h n u r , 
mit V e r z i c h t t h u u n g a u f a l l e p e r s o n l i c h e S a t y r e , 
a u f s i n n r e i c h e und l e b h a f t e D a r s t e l l u n g a l l g e m e i -
n e r l a c h e r l i c h e r C h a r a k t e r e e i n z u s c h r a n k e n , um e i n e neue 
G a t t u n g h e r v o r z u b r i n g e n . . . . " ( 2 3 , 3 4 2 ) . H i e r v e r t r i t t W i e l a n d 
noch im hohen A l t e r im Zusammenhang m i t seinem B e g r i f f d e r 
I r o n i e und mit s e i n e r V o r s t e l l u n g von S o k r a t e s A n s i c h t e n , 
wie s i e f i i r d i e S p a t a u f k l a r u n g c h a r a k t e r i s t i s c h waren und 
welche im Zusammenhang mit Rabeners T h e o r i e d e r S a t i r e noch 
e i n m a l Erwahnung f i n d e n s o l l e n . - Wie b e r e i t s erwahnt, ge h o r -
t e L u c i a n s c h o n f r i i h zu W i e l a n d s L i e b l i n g s s c h r i f t s t e l l e r n ; 
mehr noch, e r z a h l t e i h n z u den I r o n i k e r n , wenn auch n i c h t 
v o r b e h a l t l o s . M i B b i l l i g e n d bemerkt W i e l a n d z.B. zu L u c i a n s 
„Verkauf d e r f i l o s o f i s c h e n S e c t e n , " „daB d i e s e r D i a l o g , den 
a l l e m i r bekannten t l b e r s e t z e r und Commentatoren L u c i a n s f i i r 
e i n e s s e i n e r v o r z i i g l i c h s t e n Werke e r k l a r e n , i n m e i n e n 
Augen e i n e s s e i n e r s c h l e c h t e s t e n i s t , . . . . " D i e s e n T a d e l z i e h t 
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Das S o k r a t e s b i l d d e r Wolken kommt a l s F e h l s c h l u B des 

B e t r a c h t e r s A r i s t o p h a n e s z u s t a n d e : „DaB A r i s t o p h a n e s den 

S o k r a t e s n i c h t z u s c h a t z e n wuBte und i h n f i i r e i n e n w i n -

d i c h t e n S c h w a t z e r und s o p h i s t i s c h e n S p i t z k o p f h i e l t , i s t 

an einem Menschen, d e r weder p h i l o s o p h i s c h e n G e i s t noch 

p h i l o s o p h i s c h e K e n n t n i s s e besaB, n i c h t s , w o r i i b e r s i c h zu 
2 

verwundern ware." 

In d e r Begriindung d i e s e r Abneigung des A r i s t o p h a n e s ge

gen den S o k r a t e s b e s t a t i g t s i c h W i e l a n d a l s M i l i e u t h e o r e -

t i k e r . A r i s t o p h a n e s habe s e i n e B i l d u n g „von auBen" e r h a l -

t e n . Der a t t i s c h e Exponent des s c h a l k h a f t e n P o b e l w i t z e s 

i s t U m w e l t e i n f l i i s s e n a u s g e s e t z t , d i e s e i n C h a r a k t e r b i l d be

s t immen. Beim S o k r a t e s h i n g e g e n f i i h r t d e r Umgang m i t den 
L u c i a n s i c h v o r a l l e m d e s h a l b z u , w e i l e r h i e r m i t den g r i e -
c h i s c h e n P h i l o s o p h e n u m s p r i n g t , w i e A r i s t o p h a n e s m it dem So
k r a t e s . P e r s o n a l s a t i r e i s t f i i r W i e l a n d k e i n e I r o n i e : „Die 
e r s t e und w e s e n t l i c h s t e E i g e n s c h a f t e i n e s s a t i r i s c h e n Werkes 
i s t , daB dem V e r s p o t t e t e n k e i n U n r e c h t geschehe. 
Das L a c h e r l i c h e muB i n d e r Sache l i e g e n , n i c h t v o r s a t z l i c h 
h i n e i n g e b r a c h t , oder dem B e l a c h t e n h i n t e r seinem Rii c k e n a u f 
g e h a f t e t werden. W i t z und Laune konnen auch wohl b l o B e s P e r 
s i f l a g e i n e i n e r f r o h l i c h e n Stunde u n t e r h a l t e n d machen; ab e r 
dann muB es w e n i g s t e n s u n s c h u l d i g s e y n . I n d i e s e m A u f s a t z e 
h a t s i c h L u c i a n gegen d i e P i l o s o f e n a l l e s e r l a u b t V e r d r e h u n g 
und V e r f a l s c h u n g i h r e r L e h r s a t z e , g e f l i s s e n t l i c h e MiBdeutungen, 
e l e n d e V o l k s s a g e n und Mahrchen, k e i n M i t t e l i s t ihm zu s c h l e c h t , 
um d i e g r d B t e n und v o r t r e f f l i c h s t e n Manner, s e l b s t e i n e n Py
t h a g o r a s , S o k r a t e s , P l a t o , D e m o k r i t u s , A r i s t o t e l e s , dem S p o t t 
e i n e s u n g e l e h r t e n L e s e r p d b e l s P r e i s z u geben. Ob das B i B c h e n 
a t t i s c h e s S a l z , womit a l l e d i e s e S c u r r i l i t a t e n b e s t r e u e t s i n d , 
und das B e y s p i e l des A r i s t o p h a n e s , d e r s i c h an S o k r a t e s a u f 
a h n l i c h e A r t . . . v e r s i i n d i g t e , h i n l a n g l i c h s e y , e i n e n s o l c h e n 
M u t h w i l l e n zu e n t s c h u l d i g e n . . . . " Luc . 1, 394-f. 
^ I n den Wolken i i b e r s e t z t Wieland fou-5 &Xc*.Co-i)a.$ (Z.102) m i t 
„windichten G e s e l l e n " ( Att.Mus. 1 1 , 2 S . 7 8 Z . 1 3 8 ) . „Windichte 
S c h w a t z e r " und „sophistische S p i t z k o p f e " s i n d f i i r "Wieland, 
wie b e r e i t s erwahnt, m e t a p h y s i s c h e S p e k u l a n t e n und dem gegen-
s t a n d l i c h e n Denken a n d e r w e i t i g v e r f r e m d e t e B e g r i f f s d r e c h s l e r . 
( V g l . S . 6 0 , Anm.1). Wie d i e s e i n seinem Werk. a l l g e m e i n m i t dem 
Typ des p r a g m a t i s c h e n Weisen s o k r a t i s c h e r P r a g u n g k o n t r a s t i e r t 
werden, so v e r s t a n d man, wie noch z u z e i g e n i s t , A l a z o n und 
E i r o n a l s Gegentypen. 
^He 3 7 , 2 5 1 
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S o p h i s t e n zum V e r d a c h t , e r w e c k t er den S c h e i n „als o.b.." A r i s t o 

phanes b l e i b t an das „Gewimmel des gemeinen Lebens" gebunden, 

„wo e r d i e b e s t e G e l e g e n h e i t h a t t e , d i e p o b e l h a f t e n SpaBe, 
A 

S c h i m p f r e d e n und Zoten...aus d e r Quelle zu s c h o p f e n . Der Ge-
gentyp i s t S o k r a t e s , d e r „wie a l l e s e i n e G e i s t e s v e r w a n d t e n " 

p 
s e i n e e i g e n t l i c h e B i l d u n g „von i n n e n h e r a u s e r h a l t . " Der wah-

re i n n e r e S o k r a t e s muBte dem A r i s t o p h a n e s daher immer e i n „Ge-

h e i m n i s und R a t h s e l g e b l i e b e n s e i n . " Denn „um e i n e n s o l c h e n 

Mann r e c h t zu kennen und z u b e u r t h e i l e n , muB man s e i n G e i s t e s -

v e r w a n d t e r s e i n , s i c h i n seinem Umgange g e f a l l e n und d a s , was 

man am m e i s t e n s c h a t z t und l i e b t , an ihm e r k e n n e n . " 3 Man f i n 

d e t h i e r b e s t a t i g t , was oben a n g e d e u t e t war: d i e j e w e i l i g e 

S e l b s t i d e n t i f i k a t i o n W i e l a n d s m it den „Typen", d i e es zu r e c h t -

f e r t i g e n g i l t . Das kann u n t e r Umstanden zu w i d e r s p r i i c h l i c h e n 

F e h l g r i f f e n f i i h r e n , wie im v o r l i e g e n d e n F a l l , wo i h n d i e empfun-
dene G e i s t e s v e r w a n d t s c h a f t v e r l e i t e t , von S o k r a t e s a l s einem 

5 6 
„langen Mann"^ zu s p r e c h e n , a l s o auch p h y s i s c h e V e r g l e i c h s -
punkte m i t s i c h s e l b s t zu p o s t u l i e r e n , d i e e r a n d e r n o r t s im 
Werk b e i d e r B e s c h r e i b u n g des E r s c h e i n u n g s b i l d e s dann n i c h t 

7 
w i e d e r f i n d e t . 

He 37,249 - W i e l a n d s A n s i c h t e n i i b e r das V o l k s i n d h i e r w ie 
a.o. denkbar u n r o m a n t i s c h . 
2He 37,252 5He 37,250 4 M a r t i n i s a g t : „Er i i b e r t r u g . . . s e i n e 
a u t o b i o g r a p h i s c h e P r o b l e m a t i k i n d i e D a r s t e l l u n g t y p o l o g i s c h e r 
Denk- und G e f i i h l s p r o z e s s e " Ma 111,978. 
^Der Russe K a r a m s i n , d e r Wieland am 2 1 . J u l i 1789 i n Weimar be-
s u c h t e i i b e r den D i c h t e r : „Stellt euch e i n e n z i e m l i c h groBen, 
h a g e r e n und etwas p o c k e n n a r b i g e n Mann v o r . . . . " K a r a m s i n , N.M. 
Tagebuch e i n e s r u s s i s c h e n R e i s e n d e n . Miinchen: W i n k l e r Vig.,1967 
6 7 
He 37,252 ,,...denke d i r e i n e n c o r p u l e n t e n , b r e i t s c h u l t r i -

gen a l t e n Mann...." o d e r : „...an G e s t a l t . . . w i e man d i e S i l e n e n 
a b z u b i l d e n p f l e g t . . . . " ( 2 2 , 1 7 2 ) 
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E i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n A r i s t o p h a n e s und 

S o k r a t e s i s t d e r des B i l d u n g s n i v e a u s . Das Wesen des S o k r a 

t e s s t e l l t s i c h a u f diesem G e b i e t d a r a l s e i n h a r m o n i s c h e r 

A u s g l e i c h von i n n e r e r N o t w e n d i g k e i t und u m w e l t l i c h e r V e r -

p f l i c h t u n g , b e i dem d i e ei g e n e Vervollkommnung d i e E n t -

w i c k l u n g a n d e r e r b e d i n g t . M c h t E i g e n l i e b e i s t d e r Beweg-

grund s e i n e r L e h r e von der S e l b s t e r k e n n t n i s , sondern das 

v e r p f l i c h t e n d e G e f i i h l f i i r d i e Harmonie des' Ganzen. 

A r i s t o p h a n e s dagegen b i l d e t n i c h t s aus s i c h h e r a u s , s o n - \_ 

d e r n l a B t s i c h von auBeren E i n f l i i s s e n v e r b i l d e n . E i g e n n i i t z i -

gem E h r g e i z g i l t es „eine groBe Wette , " s i c h b e i d e r v e r -

z e r r e n d e n E n t s t e l l u n g des P a r t i k u l a r e n h e r v o r z u t u n . Wie 

d i e S o p h i s t e n d i e Kunst l e h r t e n , d i e L e i d e n s c h a f t e n a n d e r e r 

Menschen zu e r r e g e n , h i n g e g e n S o k r a t e s d i e K u n s t , s e i n e e i -

genen zu dampfen, so f r o n t e d i e S c h a l k h e i t des A r i s t o p h a n e s 

d e r K u n s t , d i e W i r k l i c h k e i t f i i r d i e L e i d e n s c h a f t des P o b e l s 

zu e n t s t e l l e n , wahrend d i e I r o n i e , d i e V e r s t e l l u n g des So

k r a t e s , d a r a u f a b z i e l t e , das E n t s t e l l t e f i i r e d l e Menschen 

w i e d e r a u f das r e c h t e MaB z u r i i c k z u f i i h r e n . 

An d e r I r o n i e s c h e i d e n s i c h d i e G e i s t e r am o f f e n s i c h t -

l i c h s t e n : A r i s t o p h a n e s u n t e r h a l t d i e Zu s c h a u e r , S o k r a t e s 

u n t e r r i c h t e t s e i n e Z u h o r e r . D i e Kunst des A r i s t o p h a n e s l i e g t 

im A n g r i f f a u f d i e P e r s o n l i c h k e i t . Aus W a h r h e i t s l i e b e f i i h r t 

S o k r a t e s s e i n e I r o n i e zum v e r d e c k t e n A n g r i f f gegen P r a t e n s i -

onen: 

„Sokrates s a g t e o f t sehr e r n s t h a f t e Dinge mit e i n e r s c h e r z -
h a f t e n Wendung und h a t t e s i c h aus d e r I r o n i e , d i e i h n 
1He 5 7 , 2 5 2 
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b e s o n d e r s gut k l e i d e t e , e i n e A r t von Methode oder Werk-
zeug gemacht, das e r nach G e l e g e n h e i t so oder so g e b r a u -
chen k o n n t e : b e i dem E i n e n zum U n t e r r i c h t e , 
b e i einem Andern zum v e r d e c k t e n A n g r i f f e . 
A r i s t o p h a n e s , d e r h i e v o n g e h o r t oder v i e l l e i c h t b e i G e l e 
g e n h e i t s e l b s t etwas davon e r f a h r e n haben mochte, l e g t e 
ihm d i e s e k a l t b l i i t i g e M a n i e r zu d i s p u t i e r e n , d i e s e v e r -
s t e l l t e U n w i s s e n h e i t , d i e , wenn man es mit einem hochge-
l e h r t e n A l l w i s s e r und I g n o r a n t e n zu t h u n h a t , z u v i e l e n 
und o f t h o c h s t b e s c h e r l i c h e n F r a g e n b e r e c h t i g t , f i i r e i n e 
c a v i l l a t o r i s c h e A r t , dem Andern F a l l e n z u s t e l l e n und mit 
e i n e r u n r e c h t e n Sache Recht zu b e h a l t e n , a u s . " 

A r i s t o p h a n e s und d i e S o p h i s t e n waren nach Thomas Manns 

B e g r i f f s g e b r a u c h R a d i k a l i s t e n , S o k r a t e s e i n I r o n i k e r . W i r 

heben uns v o r l a u f i g noch e i n W i e l a n d w o r t aus dem Diogenes 

a u f , das d i e g l e i c h e E i n s t e l l u n g u n s e r e s D i c h t e r s bekundet. 

Fur W i e l a n d s i n d A r i s t o p h a n e s , v.die S o p h i s t e n , wie auch Ab

d e r i t e n , Schwarmer und E n t h u s i a s t e n A b s t u f u n g e n , S c h a t t i e -
2 

rungen e i n e r und d e r s e l b e n Typengruppe, d i e i h r e n Gegenpol 

im E i r o n t y p f i n d e t . A l s Zwe i s e e l e n m e n s c h , oder - um e i n e 

F o r m u l i e r u n g N i e t z s c h e s zu gebrauchen -, a l s M e h r s e e l e n -

mensch, konnte W i e l a n d e i n e r s e i t s g e w i s s e n Neigungen zu 

d i e s e n n a r r i s c h e n oder s c h w a r m e r i s c h e n Typen d u r c h a u s Raum 

geben; a n d e r e r s e i t s sah e r s i c h immer w i e d e r g e n o t i g t , 

s e i n e e i g e n e S t e l l u n g a l s v e r n u n f t b e d i n g t e r I r o n i k e r z u 

f e s t i g e n , indem e r k i i n s t l e r i s c h d i e A b s u r d i t a t e n u b e r m a B i -

ger P r a t e n s i o n e n i r o n i s i e r e n d e n t l a r v t e . So konnte e r 

s i c h zwar i n d i e Lage des A r i s t o p h a n e s v e r s e t z e n („Mir war 
1He 3 7 , 2 5 3 2 V g l . 2 2 , 3 7 8 ^ N i e t z s c h e , F r . J e n s e i t s von Gut  
und Bose. 8 . H a u p t s t i i c k . S t u t t g a r t : A.Kroner "Vlg. Bd . 7 6 S . 1 7 4 . 
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es...darum zu t h u n , wie A r i s t o p h a n e s s e l b s t a l l e r Wahr-

s c h e i n l i c h k e i t s i c h d i e Sache gedacht haben nriisse, um d a s , 

was e r s i c h gegen S o k r a t e s e r l a u b t e , v o r s i c h 

s e l b s t z u r e c h t f e r t i g e n " ) , doch d i e s e r 

n i c h t i n d i e des S o k r a t e s . Aus d e r d i c h t e r i s c h e n P e r s p e k t i v e 

i r o n i s c h e r D i s t a n z kann e r sowohl dem A r i s t o p h a n e s und dem 

S o k r a t e s z u g l e i c h g e i s t i g naher s t e h e n , a l s d i e b e i d e n a t t i -

s c h e n Z e i t g e n o s s e n e i n a n d e r . Aus h i s t o r i s c h e r Perne s i n d s i e 

ihm g l e i c h nah. Und aus d i e s e r S i c h t mag e r den A r i s t o p h a n e s 
p 

e n t s c h u l d i g e n , d e r den S o k r a t e s immer nur „von f e r n e " zu 

sehen bekam, da e r s e l b s t a l s Zotensammler a u s s c h l i e B l i c h 

i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wiederungen w e i l t e . Aus d e r Gossen-

p e r s p e k t i v e nimmt es n i c h t wunder, daB er den S o k r a t e s , d e r 

a l s I r o n i k e r o f t m i t S o p h i s t e n umzugehen V e r a n l a s s u n g h a t t e , 

f i i r den r a d i k a l s t e n S o p h i s t e n ^ h i e l t und a l s s o l c h e n i n d i e 

Wolken hob. So kam e s , daB d e r „Dichter den P h i l o s o p h e n . . . 

n i c h t i n dem L i c h t e sah noch sehen k o n n t e , w o r i n e r . . . d e r 

N a c h w e l t e r s c h e i n e n muBte; aber d a z u kbmmt noch, daB 

e r i h n auch n i c h t i n dem L i c h t e sehen k o n n t e , w o r i n e r einem 

T h e i l e s e i n e r M i t b u r g e r und Z e i t g e n o s s e n e r s c h i e n . K u r z , e r 

sah i h n aus einem s c h i e f e n G e s i c h t s p u n k t e , i n 

einem P a l s c h e n L i c h t e und d a b e i noch mit g e 1 b-

s i i c h t i g e n Augen. DaB e r ihm groBes U n r e c h t t h a t , i s t 

etwas l a n g s t Ausgemachtes und l i e g t am Tage; daB e r ihm n i c h t 

U n r e c h t t h u n w o l l t e , noch U n r e c h t gethan zu haben 

g 1 a u b t e, s c h e i n t m i r n i c h t w e n i g e r wahr und i s t wol 
1He 37,258 '5He 3 7 , 2 A t t .Mus. I I , 3 S.66 
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das S t a t t h a f t e s t e , was zu s e i n e r E n t s c h u l d i g u n g g e l t e n d ge-

macht werden kann." 

Immerhin s t e l l t W i e l a n d z u r E n t l a s t u n g des A r i s t o p h a n e s 

f e s t , und zwar a l i e n E r n s t e s , da.B S o k r a t e s d i e A u f f i i h r u n g 

d e r Wolken noch um d r e i - b i s v i e r u n d z w a n z i g J a h r e i i b e r l e b t e , 
p 

bevor man i h n zum Tode v e r u r t e i l t e . 

G e r e t t e t , s a g t S e n g l e . Und g e r i o h t e t , muB man h i n z u f i i -

gen, g i n g e es h i e r um A r i s t o p h a n e s a l l e i n , n i c h t p r i m a r um 

den B e g r i f f d e r I r o n i e . Die B e s t a t i g u n g des o b i g e n U n t e r s u -

c h u n g s e r g e b n i s s e s , daB m i t d e r R e c h t f e r t i g u n g des S o k r a t e s 

d u r c h Wieland z u g l e i c h A r i s t o p h a n e s v e r u r t e i l t w i r d , l a B t 

s i c h anhand e i n e s W i e l a n d w o r t e s aus dem V o r w o r t zum Nach-

l a f i des D i o g e n e s von S i n o p e (1770) e r b r i n g e n . Auch d i e T r e n -

nung d e r uns w i c h t i g e n B e g r i f f e i n Typen w i r d h i e r w i e d e r 

vorgenommen: 
„Es i s t n a m l i c h d e r g e w o h n l i c h e B e g r i f f , den man s i c h . . . 

von unserm Diogenes z u machen p f l e g t , von d e m j e n i g e n , den 
w i r aus d i e s e m Werke von ihm bekommen, n i c h t w e n i g e r v e r -
s c h i e d e n , a l s d i e Komodie von dem P o s s e n s p i e l , d e r i r o 
n i s c h e S o k r a t e s von dem z i i g e l l o s e n A r i s t o p h a n e s . . . und 
e i n l a u n i g e r S p o t t e r d e r m e n s c h l i c h e n T h o r h e i t e n von. einem 
s c h m u t z i g e n und u n g e s c h l i f f e n e n M i s a n t h r o p e n u n t e r s c h i e d e n 
i s t . 1 , 5 

He 37,258 He 37,24-2 ^ I n d e r Anwendung des Be g r i f f s , d e r 
I r o n i e l a B t s i c h W i e l a n d a l s o , w i e e r s i c h t l i c h , von m o r a l a s -
t h e t i s c h e n Erwagungen l e i t e n , d i e i h n bestimmen, Menschen 
nach Typen oder K l a s s e n zu u n t e r s c h e i d e n . Der I r o n i k e r muB 
s c h o n g u t , e i n K a l o k a g a t h o s s e i n , e i n S c h i i l e r „der G r a z i e n . " 
D i e s e E i g e n s c h a f t e n machen i h n zum G e g e n f i i B l e r (vgl.9,67) 
a l l e r R i g o r i s t e n , zu denen auch A r i s t o p h a n e s g e h o r t , den 
Wieland. V-ubrigens schon 1767 i n d e r E d . p r i n . des Agathon 
u n t e r A n s p i e l u n g a u f d i e L y s i s t r a t a a l s „asotischen W i t z -
l i n g " ( V I I I , 7 ) b e z e i c h n e t . Im J a h r e 1773 b r a c h t e es Wieland 
s o g a r f e r t i g , i n einem 1 2 - s e i t i g e n A u f s a t z e i i b e r V o l t a i r e 
n i c h t e i n e i n z i g e s Mai d e r I r o n i e Erwahnung zu t u n . B e i 
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E i n e g l e i c h s c h a r f e , t y p o l o g i s i e r e n d e Trennung d e r Be-

g r i f f e , wie d i e z w i s c h e n Komodie und P o s s e n s p i e l , z w i s c h e n 

dem i r o n i s c h e n S o k r a t e s und dem r a d i k a l e n A r i s t o p h a n e s , nimmt 

Wi e l a n d i n dem erwahnten A u f s a t z aus dem J a h r e 1775 z w i s c h e n 

E n t h u s i a s m u s und Schwarmerei v o r . B e i d e s i n d i i b e r das normale 

MaB hinausgehende „Erhitzungen" d e r S e e l e . D i e s e u n t e r s c h e i -

den s i c h v o r a l l e m am Gegenstand i h r e r U b e r b e g e i s t e r u n g , w e l 

che l e t z t e r e man zum „Mittelaffekt" - e r nennt es „Mittel-

p u n k t " - z w i s c h e n E n t h u s i a s m u s und Schwarmerei e r k l a r e n 

kann. B e g e i s t e r u n g i s t ihm l e g i t i m e s M i t t e l m a B . UbermaB nach 

der e i n e n h e i B t S c h w a r m e r e i , UbermaB nach d e r a n d e r n h e i B t 

E n t h u s i a s m u s . 

Schwarmerei w i r d v e r u r s a c h t vom T r u g des S c h e i n s , d e r dem 

Schwarmer „Gegenstande, d i e entweder gar n i c h t i n d e r N a t u r 

s i n d , oder w e n i g s t e n s das n i c h t s i n d , w o f i i r d i e b e r a u s c h t e 
2 

S e e l e s i e a n s i e h t , " v o r s p i e g e l t . E n t h u s i a s m u s dagegen i s t 

e i n e „Uber"-Begeisterung a l s „Wirkung des u n m i t t e l b a r e n An-

schauens des Schonen und Guten, Vollkommenen und G o t t l i c h e n 
a l l e r Bewunderung f i i r das k i i n s t l e r i s c h e Konnen von A r i s t o 
phanes und V o l t a i r e i s t n i e von d e r e n I r o n i e d i e Rede. Im 
G e g e n t e i l . W i e l a n d e r h e b t V o r w u r f e gegen den F r a n z o s e n , d i e 
denen gegen A r i s t o p h a n e s n i c h t u n a h n l i c h s i n d . I s t V o l t a i r e 
doch e i n „Schriftsteller, d e r n u r von s e h r Wenigen Gutes und 
von jedem groBen Mann v o r ihm und neben ihm Boses g e s p r o c h e n 
h a t . " (36,175) • S e i n e Sophismen, d i e e r f i i r V e r n u n f t s c h l i i s s e , 
und s e i n e O r a k e l s p r i i c h e , d i e e r f i i r Beweise a u s g i b t , sowie 
„seine P e r t i g k e i t , B i i c h e r zu c i t i e r e n , d i e er n i e g e l e s e n , 
und Meinungen zu w i e d e r l e g e n , d i e e r n i e v e r s t a n d e n h a t und 
zw a n z i g andere Untugenden d i e s e r A r t , machen i h n zu einem 
v e r f i i h r e r i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r f i i r den groBen Haufen, von 
welchem d i e m e i s t e n n ur zum Z e i t v e r t r e i b e l e s e n ; d i e w e n i g -
s t e n h i n g e g e n MuBe, Geduld, V e r s t a n d oder W i s s e n s c h a f t genug 
haben, zu p r i i f e n , was s i e l e s e n . " (36,176). N i c h t P h i l o s o p h i e , 
n i c h t d i e L i e b e z u r W a h r h e i t , welche den s o k r a t i s c h e n I r o n i 
k e r a u s z e i c h n e t , m o t i v i e r t d i e s e L e u t e , s o n d e r n d e r Egoismus 
l t p o p u l a r " , beim P d b e l b e l i e b t z u s e i n . 
135,137 235,134 



-80-

i n d e r N a t u r und unserra I n n e r s t e n , i h r e m S p i e g e l . " 

Der Schwarmer i s t a l s o e i n O p f e r von Tauschungen, von r e i n 

e x t e r n e n S p i e g e l u n g e n oder V o r s p i e g e l u n g e n , wie A r i s t o p h a n e s 

i h n e n zum O p f e r f i e l . K e i n Wander, daB W i e l a n d daher auch im 

A u f s a t z den B e g r i f f des Schwarmers m it d e r V o r s t e l l u n g vom Ex-

t r e m i s t e n i n V e r b i n d ung b r i n g t . E r nennt i h n e i n e n „Panatik.er", 

e i n Wort, das s i c h von fanum = Tempel h e r l e i t e t und den Schwar

mer „einer beso n d e r e n G a t t u n g , " n a m l i c h d e r r e l i g i o s e n , z u o r d -

n e t . 

Von W i e l a n d s eher m o r a l a s t h e t i s c h e n a l s modern i d e o l o g i -

schen V o r s t e l l u n g s w e l t war schon d i e Rede gewesen. Uns i n -

t e r e s s i e r t j e d o c h v o r a l l e m d i e t y p o l o g i s c h e G e g e n i i b e r s t e l l u n g 

d e r B e g r i f f e , d a r i i b e r h i n a u s d i e Typen von E x t r e m i s t e n , d i e 

dem I r o n i k e r t y p p o l a r g e g e n i i b e r s t e h e n . U n s e r e r L i s t e von F r o n -

t i s t e n , A b d e r i t e n , S o p h i s t e n , R i g o r i s t e n u.a., d.h. u n s e r e r 

L i s t e von „Radikalisten," f i i g e n w i r a l s E r g e b n i s u n s e r e r Un-

t e r s u c h u n g den des Schwarmers und F a n a t i k e r s h i n z u ( o b g l e i c h 

u n t e r Umstanden im Wielandwerk d e r Schwarmer dem S o p h i s t e n 

g e g e n i i b e r t r e t e n kann, wie b e i s p i e l s w e i s e im A g a t h o n ) . Wenn 

Wi e l a n d v e r g l e i c h e n d B e g r i f f e u n t e r s c h e i d e t , wie i n di e s e m 

A u f s a t z i i b e r E n t h u s i a s m u s und Sc h w a r m e r e i , dann i s t s e i n e Me

thod e d i e der k o n t r a s t i e r e n d e n G e g e n i i b e r s t e l l u n g , von w e l c h e r 

i n d i e s e m ganzen l a n g e n K a p i t e l d i r e k t oder i n d i r e k t d i e Rede 

gewesen i s t . H i e r i s t es d e r E n t h u s i a s t , d e r mit dem Schwar

mer k o n f r o n t i e r t w i r d , wie d e r I r o n i k e r m i t dem R a d i k a l i s t e n , 

ohne daB Wi e l a n d z w i s c h e n E n t h u s i a s t und I r o n i k e r damit e i n e 

35,135 
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Kongruenz p o s t u l i e r e n w i l l . Dennoch i s t es a u f s c h l u f i r e i c h , 

daB es auch vom E n t h u s i a s t e n h e i B t , i n ihm, i n seinem 

I n n e r s t e n s p i e g e l e s i c h das Vollkommene, das „Gottliche" d e r 

N a t u r . Es i s t dem E n t h u s i a s t e n a l s o e i g e n , i s t s e i n e A n l a g e , 

wie dem S o k r a t e s , von dem w i r Wi e l a n d ga auch sagen h o r t e n , 

e r s c h o p f e s e i n e B i l d u n g aus dem I n n e r n . 

P a s s e n w i r d i e Hauptpunkte d i e s e s K a p i t e l s noch e i n m a l 

zusammen, so s t e l l e n w i r f e s t , daB W i e l a n d d i e I r o n i e gegen 

UbermaB i n s S p i e l f i i h r t und daB s i c h d i e s e A b s t r a k t a b e i ihm 

aus V o r s t e l l u n g e n von g e w i s s e n Menschentypen h e r l e i t e n . E r 

u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n d i e s e n wie z w i s c h e n V o r - und W a r n b i l -

d e r n . Der Typ, w e l c h e r j e w e i l s a l s V o r b i l d d a r g e s t e l l t w i r d , 

i s t - w i e w i r h e r a u s g e a r b e i t e t haben -, d e r Typ des E i r o n , 

des I r o n i k e r s . M i t di e s e m i d e n t i f i z i e r t e s i c h W i e l a n d ge-

f i i h l s m a B i g s e l b s t , v o r a l l e m j e d o c h m it dem H a u p t v e r t r e t e r 

d i e s e s Typs, mit S o k r a t e s . U n t e r d iesem G e f u h l s a t t a c h e m e n t 

v e r s t e h t e r d i e „Sentimens," von w e l c h e n e r s a g t , s i e b l i e -

ben s i c h auch dann g l e i c h , wenn s i c h d i e B e g r i f f e a n d e r t e n . 

Von d iesem S t a n d p u n k t d e r p e r s o n l i c h e n Zuneigung l e i t e n s i c h 

b e i W i e l a n d auch d i e G h a r a k t e r r e t t u n g e n im Werk h e r , w e l c h e 

seinem a u t o b i o g r a p h i s c h e n R e c h t f e r t i g u n g s b e d t i r f n i s Geniige 

l e i s t e t e n . 

Zur Z e i t des G e B n e r b r i e f e s vom 7 .November 1763, dem das 

e i n g a n g s a n g e f i i h r t e Z i t a t vom „Scherz und d e r I r o n i e " e n t -

nommen i s t , welche von W i e l a n d ' a l s das „beste M i t t e l gegen 

d i e A u s s c h w e i f u n g e n " von Schwarmerei und A b e r g l a u b e n b e z e i c h 

n e t wurden, s s h r e i b t unser D i c h t e r auch b e r e i t s am Agat h o n, 
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worauf e r im B r i e f e a u s d r i i c k l i c h h i n w e i s t . I n d e r E r s t a u s -

gabe d i e s e s Werkes f i n d e t man e i n e i n s p a t e r e n Ausgaben ge-

t i l g t e S t e l l e , d i e s i c h m it W i e l a n d s im B r i e f zum A u s d r u c k 

g e b r a c h t e n „Sentimens" d u r c h a u s d e c k t , wenn e r auch s p a t e r 

s e i n e B e g r i f f e , wie z.B. i n d e r Abhandlung i i b e r E n t h u s i a s 

mus und S c h w a r m e r e i , immer enger a b s t e c k t e , v e r f e i n e r t e und 

v e r t i e f t e r t y p i s i e r t e . S i e l a u t e t : 

„Der Oromasdes und A r i m a n i u s d e r a l t e n P e r s e n werden uns 
n i c h t a l s t o d l i c h e r e P e i n d e v o r g e s t e l l t , a l s es d e r c o -
m i s c h e G e i s t , und d e r G e i s t des E n t h u s i a s 
m u s s i n d ; und d i e n a t i i r l i c h e A n t i p a t h i e d i e s e r beyden 
G e i s t e r w i r d d a d u r c h n i c h t w e n i g mehr v e r m e h r t , daB beyde 
g l e i c h g e n e i g t s i n d , i i b e r d i e Grenzen d e r M a s s i g u n g h i n a u s -
z u s c h w e i f e n . Der E n t h u s i a s t i s c h e G e i s t s i e h t 
a l l e s i n einem s t r e n g e n f e y e r l i c h e n L i c h t ; d e r C o m i -
s c h e a l l e s i n einem m i l d e n und l a c h e n d e n ; n i c h t s i s t dem 
e r s t e n l e i c h t e r a l s so w e i t zu gehen, b i s ihm a l l e s , was 
S p i e l und S c h e r z h e i B t , v e r d a m m l i c h vorkommt; n i c h t s dem an
d e r n l e i c h t e r , a l s gerade i n d e m j e n i g e n , was j e n e r m i t d e r 
g r o s s e s t e n E r n s t h a f t i g k e i t b e h a n d e l t , am m e i s t e n S t o f zum 
S c h e r z e n und Lachen zu f i n d e n . " 

An d i e s e r P e s t s t e l l u n g i n t e r e s s i e r t n i c h t nur d i e Gegeniiber

s t e l l u n g d e r b e i d e n „Geister" oder G r u n d d i s p o s i t i o n e n , i n d e r 

d i e v o r l i e g e n d e These b e s t a t i g t w i r d , s o n d e r n e b e n f a l l s d i e 

im Z i t a t a n g e d e u t e t e E s k a l a t i o n s t h e o r i e , d i e z u r S t e i g e r u n g 

i n s UbermaB zu f i i h r e n vermag. 

J e d e n f a l l s h a t t e GeBner d i e e r s t e D a r s t e l l u n g d e r Begeg-

nung d e r b e i d e n o p p o n i e r e n d e n „Geister" im Don S y l v i o b e r e i t s 

a l s z u s t a r k empfunden, w e l l ihm, wie einem „betrachtlichen 

C M . W i e l a n d , G e s c h i c h t e des Agathon. U n v e r a n d e r t e r Nach-
d r u c k d e r E d i t i o n p r i n c e p s ( 1 7 6 7 ) . Hg.Klaus S c h a f e r . B e r 
l i n : Akademie V l g . , 1 9 6 1 . S . 3 7 3 
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T h e i l e des P u b l i c i " a l s Endzweck a n s t o B i g e r s c h i e n , was 

Wieland ihm im B r i e f a l s e i n M i t t e l zum Zweck zu e r k l a r e n 

s i c h bemuhte. GeBner m i B d e u t e t e , was W i e l a n d a l s M S c h e r z 

und I r o n i e " v e r s t a n d e n haben w o l l t e . 

ADB 1 , 5 
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5. Kapitel Musarion: 

Sanfte Ironie 

Zweimal gebraucht Wieland den B e g r i f f „Ironie" i n der 

Musarion, und einmal i n der Widmungsvorrede an C h r i s t i a n 

F e l i x WeiBe, welche der Prachtausgabe von 1 7 6 9 vorange-

s t e l l t wurde. 

Lie z e i t l i c h spatere Erwahnung der Ironie i n der Vorrede 

i s t jedoch fiir die Zwecke dieser Untersuchung der Bedeutung 

nach die erste. Denn was Wieland an dieser S t e l l e zum Aus-

druck bringt, worauf er WeiBe und seine Leser besonders h i n -

weist, l a u f t f a s t auf eine Begriffsbestimmung der anderen 

beiden Erwahnungen i n dieser Verserzahlung hinaus. 

nDiese s o k r a t i s c h e I r o n i e , " sagt er, 

,.welche mehr das allzustrenge L i c h t einer die Eigenliebe 

krankenden oder schwache Augen unertraglichen Wahrheit zu 

mildern, a l s andern die Scharfe ihres Witzes zu fiihlen zu 

geben sucht....," s e i nicht nur einer der „Zuge, wodurch 

Musarion einigen modernen Sophisten und Hierophanten, Leu-

ten, welche den Grazien nie geopfert haben, zu ihrem Vor-

t h e i l e so unahnlich wird," nein, dieselben Ziige seien auch 

..Lineamente" seines eigenen Geistes und Herzens. Wieland i s t , 

wie er s i c h ausdriickt, „am Bekennen. " Er bekennt, daB i n 

diesem Gedichte seine Absicht war, „was man sonst von a l i e n 

S c h r i f t s t e l l e r n sagt, ,daB sie s i c h " s e l b s t , sogar wider ihren 

Willen, i n ihren Werken abbi l d e n 1 . " Mit Musarion, so bekennt 

er, wollte er eine getreue Abbildung der Gestalt seines Geistes 
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hi n t e r l a s s e n , die so o f t , „teils aus Bl d d i g k e i t , t e i l s 

aus Vorsatz miBkannt" worden s e i . Hieraus auf e i n auto-

biographisches Rechtfertigungsbediirfnis zu schlieBen, 

scheint nicht ungerechtfertigt. Bezeichnenderweise iden-

t i f i z i e r t er s i c h i n Musarion wieder mit dem Typ des E i -

rons, i n diesem F a l l e eine I r o n i k e r i n : „Ihre Philosophie 

i s t diejenige, nach welcher i c h lebe; ihre Denkart, ihre 

Grundsatze, ihr Geschmack, ihre Laune sind die meinigen." 

Wieland f i i h l t e s i c h verkannt. Doch bei a l l e r R e c h t f e r t i 

gung durch die typisierende Selbstdarstellung i r o n i s c h e r 

tlberlegenheit i n der Person der Musarion i s t im Bekenntnis 

auch eine gute Portion erleuchtende Selbsterkenntnis. Sie 

auBert s i c h i n der S e l b s t i r o n i e des Mehrseelenmenschen 

Wieland, vermittels welcher er die Heilung von der eigenen 

Neigung zum UbermaB a l s komische Widerlegung zv;eier Radika 

li s t e n t y p e n s c h i l d e r t . 

In diesem Zusammenhang i n t e r e s s i e r t uns die Aufgaben-

s t e l l u n g der Ironie, welche nach Wieland eher das a l l z u -

strenge L i c h t der Wahrheit zu mildern habe, a l s selbst zu 
p 

stechen. Das Argument formuliert er i n der Widmungsvorred 

a l s Ausspruch, von dem er wohl wuBte, daB er hiermit e i n 

geflligeltes Wort gepragt hatte: 

„Die Herren dieser Art blendt oft zu v i e l e s L i c h t , 
Sie sehn den Wald vor l a u t e r Baumen n i c h t . " 3 

_ . ___ . 
Ma IV,320 Das i s t fiir ihn ,,der Ton der p o l i t e n , 

sokratischen Philosophie, der sanften, mehr wohlthatigen 
a l s boshaf ten.. Ironie. " (ADB 1,221). 
^Biichmahn, G. Gef l i i g e l t e " Worte. Darmstadt: C.A.Koch's Vlg. 1952. S.224. - j . V g l . M a r t i n i : „Die sprichtwortliche w end ung 
,den Wald vor lauter...Baumen. nicht sehen 1 geht auf die Musa 
r i o n - S t e l l e zurvick."(Ma IV,864). 
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D i e Metapher vom a l l z u s t r e n g e n L i c h t d e r W a h r h e i t , u n e r -

t r a g l i c h f i i r „bldde" Augen und daher d u r c h „sokratische" 

I r o n i e z u m i l d e r n , entnimmt W i e l a n d P l a t o n s " R e p u b l i k . ^ S i e 

z a h l t zu den m e i s t g e b r a u c h t e n Wendungen im Wielandwerk. 

A u s d r i i c k l i c h g e b r a u c h t e r s i e i n der Widmungsvorrede an 

WeiBe noch e i n z w e i t e s M a i , indem e r aus s e i n e r e i g e n e n 

Psyche z i t i e r t : 

„Die Mode war i n j e n e n a l t e n Tagen 
...Die t i e f e W a h r h e i t g e r n i n B i l d e r n v o r z u t r a g e n ; 
Und k l i i g l i c h w ie uns d e u c h t ; denn ungebrochnes L i c h t 
Taugt ganz gewiB f i i r b l d d e Augen n i c h t . 

D i e W a h r h e i t l a B t s i c h n u r A d e p t e n 
Gewandlos sehn 

I n s e i n e r l a n g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der p l a t o n i s c h e n 

R e p u b l i k im A r i s t i p p l a B t e r S o k r a t e s d i e Metapher von den 

Hohlengefangenen i n einem D i a l o g mit Glaukon gebrauchen. 

Sahen d i e s e s i c h p l d t z l i c h g e n o t i g t , den Kopf zu wenden 

und d i r e k t i n das blendende L i c h t z u b l i c k e n , dann wiirde 

gerade d i e u n v e r m i n d e r t e H e l l e d e r Wahrheit s i e h i n d e r n , 

d e r Dinge gewahr zu werden, d e r e n S c h a t t e n i h n e n z u v o r von 
dem g l e i c h e n L i c h t a u f wahrnehmbare, wenn auch v e r s t e l l t e 

2 
A r t , an d i e Hohlenwand p r o j i z i e r t worden war. 

•Die „sokratische" I r o n i e h a t auch h i e r . w i e d e r d i e 

P u n k t i o h , a u f z u k l a r e n , z u r S e l b s t e r k e n n t n i s z u v e r f i i h r e n , 

indem s i e a u f h e i t e r e und s a n f t e A r t das g r e l l e UbermaB 

dampft. Im ganzen G e d i c h t w i e i n d e r P e r s o n d e r M u s a r i o n 

p a a r t s i c h d e r B e g r i f f s o k r a t i s c h e r I r o n i e noch o f f e n s i c h t -
1 B u c h V I und V I I 2 2 4 , 1 5 9 
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l i c h e r a l s b i s h e r e r l a u t e r t , m i t dem d e r G r a z i e . G e r i c h t e t 

i s t d i e s e s o k r a t i s c h e I r o n i e d a b e i w i e d e r gegen Typen, ge

gen „Herren d i e s e r A r t , " d i e es zu b e l e h r e n , a u f z u k l a r e n , 

z u r S e l b s t e r k e n n t n i s zu f i i h r e n und a l s W a r n b i l d e r zu e n t -

l a r v e n g i l t . Im G e d i c h t h a n d e l t es s i c h um d i e b e i d e n „Ex-

t r e m i s t e n " K l e a n t h , den S t o i k e r , und Theophron, den P y t h a -

g o r a e r . V e r m i t t e l s d e r I r o n i e w i r d e i n j u n g e r Schwarmer, 

P h a n i a s , v o r d i e s e n b e i d e n Extremen „gerettet", i n welche 

e r z u f a l l e n d r o h t und .zwischen denen e r - wie H e r k u l e s am 

Scheideweg -, zu wahlen s i c h a n s c h i c k t . „Hinter d e r Maske 

des P y t h a g o r e e r s Theophron," s a g t E . S t a i g e r , „entdeckt d e r 

L e s e r den A n w a l t j e n e r E m p f i n d s a r a k e i t , d e r W i e l a n d s e l b s t 

e i n s t g e h u l d i g t . . . . D e r S t o i k e r K l e a n t h s c h e i n t e i n e r a l t e -

r e n Epoche anzugehoren. E r f i i h l t s i c h a l s der erhabene Wei

s e , den Schmerz und Preude n i c h t b e r u h r e n ; und wenn e r a u c h , 

a l s G r i e c h e , k e i n , g o t t v e r l o b t e r hoher G e i s t ' s e i n kann, so 

schimmert doch e i n b a r o c k e r P r o t e s t a n t i s m u s i n s e i n e r W e l t -

f l u c h t d u r c h . " 2 

H i n t e r den Masken, h i n t e r dem „Plitterkram von f a l s c h e n 

Tugenden und groBen W o r t e r n " ^ d e r b e i d e n R i g o r i s t e n K l e a n t h 

und Theophron v e r b i r g t s i c h m e n s c h l i c h A l l z u m e n s c h l i c h e s . 

B e i i h n e n w i d e r s p r i c h t d e r auBere A n s c h e i n - „Gesellen d i e 

s e r A r t , an denen n i c h t s a l s M a n t e l , Stab und B a r t S o k r a -

t i s c h i s t . . . . " ^ -, dem w i r k l i c h e n i n n e r e n S e i n . S i e w o l l e n 

s c h e i n e n , was S o k r a t e s i s t und werden s o m i t a u t o m a t i s c h zu 
_ 

3,5 „Musarion," W i e l a n d . V i e r B i b e r a c h e r V o r t r a g e . Wies
baden: I n s e l Vlg.,-1.953. S. 3 7 - ( z i t . S t a i g e r ) . .. 
53,34- 4 3 , 4 8 : ' : 
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Gegentypen des sokratischen Ironikers. In diesem Zusammen

hang erinnert man wieder an Agathon (1767), wo es heiBt: 

„Die Sophisten lehrten die Kunst, die Leidenschaften andrer 

Menschen zu erregen; Sokrates die Kunst, seine eigene zu 

dampfen. Jene lehrten, wie man es machen miisse, um weise 

und tugendhaft zu scheinen; dieser l e h r t e , wie man es sey." 

Aufgabe der sanf.ten Ironie i s t es, den Charakter f r e i z u l e -

gen - und nicht notwendigerweise mit sachlichen Argumenten. 

An Phanias be s t a t i g t s i c h der bereits z i t i e r t e Spruch 

des Horaz: dum vi t a n t v i t i a , i n contr a r i a currunt; auch i n 

ihm wird ein Stuck autobiographischer Problematik sichtbar: 

das Dilemma zwischen den Extremen, welches einst Wielands 

eigenes war. 

Bereits im modischen Athen, wie es heiBt, „wo auch Sokra 

ten zechten," und das Phanias mit einer ungastlichen Wild-

n i s vertauscht, neigte der jungen Mann zu Extremen. Bald 

g l i c h er dort dem „Komus", bald dem „Amor." Jetzt hat er 

aus der Wot des Abgebranntseins die Tugend der Enthaltsam-

ke i t gemacht: der Wo l l i i s t l i n g i s t fur das Zolibat entflammt 

Grand seiner Weltflucht i s t Musarion. Sie hatte si c h i n 

Athen seinem schwarmerisch dithyrambischen Liebeswerben ver 

sagt, i n welches sich sein bisheriges Verhaltnis einer iiber 

s i n n l i c h e n Seelenfreundschaft zu i h r p l o t z l i c h verwandelte, 

nachdem Phanias s ie i n einer Laube, schlafend nach einem 

Bade belauscht hatte. 

Musarion, Typ eines sokratischen Eiron, begegnet diesem 
1Ed'.prin. Buch I I , Kap.1 
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neuen UbermaB s e i n e r G e f i i h l e m i t einem „Strom von k a l t e m 

S p o t t , " denn „diese G e i s t e s a r t kann k e i h e n S c h e r z e r t r a g e n . " 

Man begegnet h i e r a l s o dem g l e i c h e n Gedanken, den w i r im 

Agathon a u s g e d r i i c k t f a n d e n : d e r komische G e i s t o p p o n i e r t 

gegen den E n t h u s i a s m u s , d e r E i r o n t y p gegen d i e R i g o r i s t e n . 

Man kann s i c h , w ie es d o r t h i e B , k e i n e t o d l i c h e r e n F e i n d e 2 

v o r s t e l l e n . Und W i e l a n d , wie man w e i B , s p r i c h t s e l t e n i r g e n d 

wo von T o d f e i n d s c h a f t . 

F i i r M u s a r i o n , a l s E i r o n , i s t s o m i t v e r s t a n d l i c h , daB i h r 

„der f e i e r l i c h e Schwung e r h i t z t e r P h a n t a s i e " d i e L e b e n s g e i -
3 

s t e r n i e d e r s c h l a g t . S i e h a t t e a l s o g u t e n Grund, P h a n i a s i n 

d i e s e r G e m i i t s v e r f a s s u n g a b z u w e i s e n , w o r a u f h i n e r wiederum 

Grund z u haben g l a u b t e , i n s andere E x t r e m f l i e h e n zu s o l l e n 

und aus einem g e n u B f r e u d i g e n G e s e l l s c h a f t s d a s e i n u n t e r den 

„kynischen M a n t e l " e i n e s M i s a n t h r o p e n a l a Timon z u k r i e c h e n 

'Doch M u s a r i o n g i b t den Freund n i c h t a u f - das i s t das So

k r a t i s c h e an i h r -, s i e f o l g t ihm i n d i e W i l d n i s , wo s i e i h n 

i n G e s e l l s c h a f t d e r b e i d e n b e s a g t e n „Herren d i e s e r A r t " von 

„schulgerechten P h i l o s o p h e n " v o r f i n d e t , „Leute, welche den 

G r a z i e n n i e g e o p f e r t haben", wie es i n d e r Widmungsvorrede 

an WeiBe h e i B t . Ihnen geht ab, woran es auch dem A r i s t o p h a 

nes m a n g e l t e : d i e G r a z i e . P h a n i a s wahnt s i c h - i n A t h e n i s t 

man vom G e g e n t e i l i i b e r z e u g t -, i n d e r l i c h t e n Sphare p h i l o -

s o p h i s c h e r W a h r h e i t g l i i c k l i c h e r a l s i n der G e s e l l s c h a f t 

„feiler P h r y n e n " , wo e r es nur b i s zum „Opferthier der L u s t " 
3,14 V g l . z i t . S t e l l e aus d e r E d . p r l n . , S . 6 6 

3 3,14 
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gebracht hatte. Hier i n seiner Wildnis denkt er „zu wer

den, was i c h s c h i e n, a l s man mich f i n AthenJ gliick-

l i c h nannte." Der Grad menschlichen Gliickl i c h s e i n s i s t also 

nicht abzulesen am Meinungsmesser der Mitmenschen. G e s e l l -

schaftsgliick und innere Zufriedenheit sind durchaus nicht 

kongruent. 

E.Staiger betont i n seinem Vortrag i n Biberach aus dem 

Jahre 1953 Wielands Sinn fi i r G e s e l l i g k e i t : 

„Weil es nur auf die G e s e l l i g k e i t ankam, gab sich Wieland 
auch keine Miihe, die Lehren Kleanths und Theophrons mit t r i f -
tigen Griinden zu widerlegen. Sie waren f a l s c h fiir ihn, schon 
weil sie das gute Einvernehmen storten. Man f a l l t nicht durch 
einen Bart auf, wenn jedermann g l a t t r a s i e r t erscheint. Man be-
r e i t e t der Frau des Hauses keine Verlegenheit, indem man s i c h 
weigert, Bohnen zu essen! Man i s t nicht so undankbar, die Se-
l i g k e i t i i b e r i r d i s c h e r Spharen zu preisen, wenn aufmerksame 
Gastfreundschaft uns i r d i s c h e Paradiese bereitet....Wenn die 
Vernunft gebieten wiirde, solche Dinge zu verschmahen, so hat
te Wieland eher die Zustandigkeit der Vernunft a l s die Zu-

1 

l a s s i g k e i t der g e s e l l i g e n Geniisse i n Zweifel gezogen." 

Es geht urns Schickliche bei Wieland, nicht urns Schicksalhafte. 

Dennoch s o i l seiner Ansicht nach dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Dasein 

kein Primat zukommen, wenn man unter Gesellschaft -das Aggre-

gat a l l e r Staatsbiirger verstiinde, das auch das Volk samt s e i 

nen „niedertrachtigen Leidenschaften" einschlosse, wie er es 

i n der Widmungsvorrede ausdriickt. Die groBe Masse des Volkes 

b l e i b t auBerhalb jener Gesellschaft, die Wieland mit seiner 

Grazienphilosophie ansprach. 
Die Umerziehung des Phanias zur G e s e l l i g k e i t hat nicht zu-

Staiger, S.4-0-4-1 
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g l e i c h auch seine Riickkehr i n die Gesellschaft zur Folge. 

Am Ende wird seine selbstauferlegte Einsamkeit durch Mu-

sarions Gegenwart zur anmutigen Zweisamkeit; es geniigt 

„E i n Nachbar, der Horazens Nachbarn g l e i c h t " fiir das 

Gliick im Winkel, und Phanias wird, wie es heiBt, „Gliickse-

l i g weil e r 1 s w a r , n i c h t weil die Welt es w a h n-

t e!" Phanias wird durch Musarions Ironie, was er nur zu 

sein wahnte. Ihre ironische Pragemethode, die schon s t i l i s -
p 

t i s c h am hohen Prozentsatz der direkten Fragen i n Musarions 

Sprechrolle erkenntlich i s t , i s t a l l e s andere a l s milieuge-

bunden. Was Wieland am Aristophanes riigte: er s e i durch Bin-

dung an -ein pobelhaftes M i l i e u nicht nur zur Selbsterkenntnis, 

a l s vielmehr auch zur Erkenntnis der wahren Natur, des i r o 

nischen Wesens des Sokrates, unfahig geblieben, das w i r f t Mu

sarion auch dem Phanias vor: „Wie Phanias? Die Farbe deiner 

Seelen/ Ist nur der Widerschein der Dinge um dich her?" 3Wah-

re Tugend f l i i c h t e t weder ins i n n e r l i c h e , noch ins auBerliche 

Extrem: „Wozu die AuBenseite/ Von einem Diogen? Wozu ein w i l 

der Bart?" Auch die auf Musarions ironische Erotematik folgen-

de Induktion i s t i n i h r e r didaktischen .-Tendenz eher stadt-

f l i i c h t i g a l s h o f i s c h standesbewuBt o r i e n t i e r t : 
„Dem Reichem muB die Pracht... 
-Erst, daB er g l i i c k l i c h sey, beweisen; 
Der Weise f i i h l t : er i s t ' s ! . . . . 
Wie l e i c h t vergiBt er da, er, der so v i e l b e s i t z t , 
DaB sich sein Landhaus nicht auf Marmorsaulen s t i i t z t . . . . 
Kein Schmeichler-Heer belager seine Tiir, 
Kein Hof umschimmert ihn!"^ •  

13,53 239% 33,17 43,18 
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Die Frage i s t jedoch nicht die einzige Methode der Iro

nie Musarions. Als sie mit Phanias zum Hause zuriickkehrt, 

finden sie dort die beiden „schulgerechten Philosophen" beim 

Handgemenge vor. Hier b i e t e t s i c h Gelegenheit, Musarions Ta-

del im lobenden Ton des Kompliments anzubringen, und zwar, 

wie es ausdriicklich heiBt, i n einem „schalkhaft sanften Ton 

der Ironie." Der stoische Kleanth miBdeutet, wie zu erwar-

ten, dieses Kompliment und nimmt es „in vollem Ernst" fiir 

bare Miinze, was ihn wiederum veranlaBt, si c h i n eine schwung-

v o l l e Darstellung seiner Philosophie zu versteigen, die be-

r e i t s durch ihre H e f t i g k e i t die stoischen Lehren widerlegt. 

Die Ironisierung der beiden R i g o r i s t e n e r f o l g t vermittels 

einer Ironie, die s i c h auswirkt wie e i n Katalysator: sie hy-

p e r t r o p h i e r t . Unnatiirlich beschleunigtes Wachstum e r z i e l t 

das Gegenteil des Beabsichtigten, es totet ab. Ahnlich wirkt 

s i c h Musarions Lob/Tadel an den beiden Warnbildern aus, wel-

che s i c h t a t s a c h l i c h a l s Vorbilder gelobt fiihlen, wenn sie 

e r k l a r t : 

„Gliickselger Phanias," - der Leser weiB, er i s t es nicht -, 

„der Preunde s i c h erkoren," - der Leser weiB, sie sind das 

Gegenteil -, 

„Von denen schon der Anblick weiser macht!" - der Leser weiB, 

daB Musarion h i e r eine ironische Pointe p o s i t i v anbringt, die 

negativ gemeint i s t . Im Einverstandnis mit dem Leser laBt der 

Dichter Musarion fur Phanias die beiden „schulgerechten Phi

losophen" a l s Warnbilder zeichnen, a l s ASschreckmittel, welche 

3,28 
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dem Beschauer vermittels Schocktherapie dadurch zur Weis-

h e i t verhelfen, daB sein gesundes Empfinden durch die Un-

s c h i c k l i c h k e i t und Unnatiirlichkeit ihres Betragens von 

i h r e r „Philosophie" abgese'hres'kt, wird. Auf den ironischen 

Gebrauch, den Wieland h i e r von den B e g r i f f e n „weise", n W e i -

ser" unduWeisheit" macht, wird noch zuruckzukommen sein. 

Doch KLeanth und Theophron - und das c h a r a k t e r i s i e r t 

sie -, nehmen die Ironie, den Scherz, w o r t l i c h . Der E f f e k t 

zeigt s i c h , wie bei der Pflanze, die.durch Uberfiittern ins 

Kraut schieBt: „Zusehends schwollen sie von selbstbewuBtem 

Wert " 1 

Fragemethode und am B e i s p i e l demonstrierte Lob/Tadel Dia-

l e k t i k sind kein Ersatz fiir das Salz i n der Suppe, fiir die 

erotische S i t u a t i o n . Die andere Erwahnung des B e g r i f f s der 

Ironie e r f o l g t i n einer solchen S i t u a t i o n , eingebettet zwi

schen zwei vielsagende Imperative Musarions: Nichts T r a g i -

sches! und: Kein UbermaB! _ 
Der ironische Ton hat h i e r also einen Steigerungseffekt. 

Der Schwarmer s o i l s i c h „warm" schwarmen und s e l b s t ad absur-
dum fiihren. Im Agathodamon bed lent s i c h Kaiser Do'mitian be-
zeichnenderweise eines i r o n i s c h e n Tones, „um den 
Schwarmer warm zu machen."(22,130). Zugleich l i e g t i n Musa
rions Verhalten, welches die E i t e l k e i t der Pseudophilosophen 
bestarkt und s i e ermuntert, s i c h i n den Augen des Phanias 
selbst zu widerlegen, e i n Musterbeispiel von sokratischer 
Verstellung vor. In seinem „Demonax" spricht Lucian von , tje-
ner beriihmten Ironie, die dem Sokrates eigen war;" von Wie
land i n einer Anmerkung folgendermaBen kommentiert: „Sie be-
stand hauptsachlich darin, daB er seine wahre Meinung oder 
Absicht verbarg, und s i c h unwissend und e i n f a l t i g s t e l l t e , 
um die S o f i s t e n oder andern ihres Gleichen, gegen welche er 
s i c h dieser Art von V e r s t e 1.1 u n g aus guten Absich-
ten am o f t e r s t e n bediente, desto sicherer und d r e i s t e r . z u 
machen...."(Luc.Ill,224). Auf ahnliche Art und Weise wird 
nach Wielands Auslegung Iccius von Horaz i r o n i s i e r t , dessen 
Ironie. „so l e i c h t an der..Eigenliebe. des Verspotteten h i n -
s t r e i f t " , daB „Iccius se l b s t , wenn er's auch f i i h l t e , wenig-
stens am b e s t e n t h a t , sich n i c h t s davon anmerken zu lassen." 
(Hor.Br.1,139)• 



- 9 4 -

Wahrend s i c h Kleanth beim Abendtisch b e t r i n k t , und wah-

rend Theophrons Liisternheit von Chloe, dem Madchen Musarions, 

immer heiBer „angefacht" wird, r e i f t i n Phanias der Ent-

schluB, s i c h nicht einem philosophischen Extrem hinzugeben, 

sondern seine Aufmerksamkeit dem Erotikon Musarion zuzuwen-

den, i n der er auch j e t z t noch nicht die sokratische Weisheit 

der MaBigung erkannt hat. Nachts s c h l e i c h t er auf ihr Zimmer, 

wo er s i c h wie ein zwar von der Misogynie Bekehrter, dabei 

aber von der Neigung zu Extremen durchaus noch nicht Geheil-

t e r , unschicklich und ungeschickt au f f i i h r t . Er bestiirmt Mu

sarion - der „Weisheit Reiz" aus ihrem schonen Munde beim An-

b l i c k ihres „jugendlich geblahten Busens" uneingedenk -, mit 

stiirmischem Liebeswerben und droht, s i c h umzubringen, wenn sie 

ihn nicht erhort. uNichts Tragisches, mein Lieber!", warnt 

Musarion den E i i c k f a l l i g e n . Denn Phanias i s t von der E i n s i c h t 

noch ein e r k l e c k l i c h e s Stiick entfernt. Und er gesteht i h r , er 

habe i n jener ungliicksel igen Stunde, a l s er ihre Liebe zu-

riickwies, mit liebevollem Herzen der Liebe g e l a s t e r t , weil er 

fur I r o n i e h i e l t , was sie sagte. Er war von eigenem 

Gram geblendet, wie "Kleanth und Theophron von ihrem iiberheiz-

ten Wertgefiihl. Der Mangel an Selbsterkenntnis l i e B ihn auch 

Musarions Absicht verkennen. Mangel an Yerstandnis der Gesamt-

s i t u a t i o n , i n welcher die Ironie eingebettet i s t und deren Er-

kennen der Trennung von Schein und Sein vorausgeht, hinderte 

Phanias, zwischen Ernstgemeintern und Ironie zu unterscheiden 

„und h i e l t f i i r Ironie,/Was du mir sagtest...." 

DaB er i n n e r l i c h noch nicht ausgeglichen i s t , noch immer 

3,44 
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das gelassene MittelmaB eines heiteren und sanften Gefiihls-

lebens nicht e r r e i c h t hat, beweist die Vehemenz, mit wel-

cher er nun die beiden „Freunde" a l s ins Possenspiel gehoren-

de Pseudo-Sokratesse v e f w i r f t , so daB Musarion fiir sie p l a -

dieren muB: 

„Kein UebermaB, me i n Preund, ich b i t t e sehr! 
-Du schatztest sie vordem vermuthlich mehr, 
Jetzt weniger, a l s sie v i e l l e i c h t verdienen. 

Die S t ellung der Ironie zwischen Anspielungen auf Tragik und 

UbermaB i s t an s i c h schon bezeichnend fiir Wielands gedank-

l i c h e Einordnung des B e g r i f f s . Kierkegaard bezeichnete die 
2 

Ironie a l s den „Standpunkt" des Sokrates. Auch i n diesem 

Werk wird die Ironie zum Standpunkt: fiir Wielands Musarion 

zum Standpunkt zwischen den Extremen, wobei man unter Stand

punkt einmal die Methode der Stellungnahme, einmal die Per-

spektive des Gesichtspunktes zu verstehen hat. Damit diirfte 

d e f i n i e r t sein, was eingangs aus der Erwahnung des B e g r i f f s 

i n der Widmungsvorrede an WeiBe schon vorausgedeutet wurde: 

Ironie a l s Methode und Ironie a l s Gesichtswinkel, von wel-

chem Standpunkt s i c h die Dinge im rechten L i c h t , aufklarend 

und g l e i c h z e i t i g abdampfend, d a r s t e l l e n lassen. Wie an der 

E i n s t e l l u n g des Aristophanes zu Sokrates demonstriert werden 

konnte, war Wieland der Ansicht, man konne sich von einer 

Person oder Sache einen falschen B e g r i f f , eine falsche Vor

s t e l l u n g machen, wenn man diese von einem „schiefen Gesichts-

punkt" sahe. Deshalb schreibt er auch einmal i n Schach Lolo: 

„Der wahre Seher/Ist, der sich auf den rechten Standpunkt 
13,48 2Kierkegaard, S.245 
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s t e l l t . *'1 

W i e l a n d g e b r a u c h t das Wort I r o n i e j e d e n f a l l s i n d i e s e m 
S i n n e , o b g l e i c h d i e i r o n i s c h e W i d e r l e g u n g d e r s c h i m a r i s c h e n 

p 
V o r s t e l l u n g e n e i n e r P e r s o n b e i ihm auch i n Form e i n e r Ge

barde oder Geste v o r s i c h gehen kann, wie im e r s t e n K a p i t e l 

erwahnt wurde. Zu d e r i n G e s t a l t d e r Gebarde z u t a g e t r e t e n -

den I r o n i e g e h o r t das i n T i r n o k l e a erwahnte L a c h e l n . Von d i e 

s e r I r o n i e des M i e n e n s p i e l s f i n d e t man nun i n M u s a r i o n e i n e 

w e i t e r e A b a r t i n der „Augenironie,"^ zu d e r s i c h i n diesem 

b e k e n n t n i s h a f t e n L e h r g e d i c h t d i e neue E r s c h e i n u n g s f o r m d e r 

i r o n i s c h e n Geste g e s e l l t , und zwar a l s „Busenironie." D i e s e 

w o r t - aber n i c h t g e g e n s t a n d s l o s e n oder gar b i l d a r m e n Formen 

d e r I r o n i e werden zwar vom D i c h t e r n i c h t a u s d r i i c k l i c h u n t e r 

Verwendung des B e g r i f f e s a l s s o l c h e b e z e i c h n e t , doch v e r m i t -

t e l t s i e e r s t e n s im Werk s e l b s t wie auch beim L e s e r das Emp-

f i n d e n „einer" I r o n i e , e i n e r i r o n i s c h e n A b s i c h t , und z w e i 

t e n s miissen s i e v o r g r e i f e n d b e r e i t s an d i e s e r S t e l l e Erwah-

nung f i n d e n , da d i e s e z w e i E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e r I r o n i e im 

engen Zusammenhang a u f t r e t e n m i t einem E i r o n t y p , e i n e r P e r -

s o n i f i z i e r u n g von L i e b e und I r o n i e , dem im Wielandwerk f a s t 

d i e A l l g e w a l t e i n e r S c h i c k s a l s m a c h t zukommt: Amor. 

I r o n i s c h e Gebarden, wie d i e des M i e n e n s p i e l s , und i r o n i s c h e 
G e s t e n , wie d i e „ B u s e n i r o n i e d e r M u s a r i o n , z i e l e n wie d i e _ _ _ . 
10,285 3,51 ^ I n d e r k u r z nach M u s a r i o n e n t s t a n d e n e n Ge

s c h i c h t e von Koxkox.und K i k e q u e t z e l (1770) w i r d d i e A u g e n i r o -
n i e f o l g e n d e r m a B e n b e s c h r i e b e n : „Aber, daB e i n b l o B e r B l i c k 
z u w e i l e n h i n l a n g l i c h s e y , aus einem w e i s e n Mann e i n e n Gecken, 
aus einem M a s i i l h i m e i n e n Mann und aus einem..Bruder L u t z e e i n e n 
Pr++p zu machen, - das s i n d bekannte W a h r h e i t e n . " ( 2 1 , 2 7 6 ) . 
M i t B u s e n i r o n i e i s t e i n m a l das e i n d e u t i g d o p p e l s i n n i g e S p i e l 

g e m e i nt, das W i e l a n d m i t dem Wort „Sphare" t r e i b t , w e l c h e s e r 
n i c h t n u r a u f d i e K u g e l f o r m d e r p y t h a g o r a i s c h e n H i m m e l s k o r p e r , 
s o n d e r n v o r a l l e m auch a u f d i e w e i b l i c h e n Eundungen bezogen 
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e r o t e m a t i s c h e Fragemethode a u f koraische W i d e r l e g u n g ab, indem 

s i e s i c h d e r V e r s t e l l u n g b e d i e n e n . Zum B e i s p i e l l a B t W i e l a n d 

s e i n e n Diogenes e i n m a l f o l g e n d e E p i s o d e s c h i l d e r n : „Ich w i -

d e r l e g t e e i n s t m a l s e i n e n S o p h i s t e n , d e r d i e Bewegung aus d e r 

Welt h i n a u s d e m o n s t r i r t e , indem i c h v o r den Augen des B a r r e n 
2 

a u f und ab g i n g . " Das i s t e i n thematischer H a u p t s a t z , d e r E i n -

b l i c k i n das S c h a f f e n s p r i n z i p gewahrt. H a t t e es doch W i e l a n d 

b e r e i t s im V o r b e r i c h t des A gathon jedermann w i s s e n l a s s e n : 

„Agathon w i d e r l e g t den H i p p i a s beynahe a u f d i e n e h m l i c h e A r t 

wie Diogenes den S o p h i s t e n , w e l c h e r l a u g n e t e , daB e i n e Bewe

gung s e y : Diogenes l i e B den S o p h i s t e n schwazen, so l a n g e r 

w o l l t e ; und da e r f e r t i g war, begriugte e r s i c h v o r s e i n e n 

Augen ganz g e l a s s e n a u f und ab zu gehen. D i e s e s war u n s t r e i -

t i g d i e e i n z i g e W i d e r l e g u n g , d i e e r v e r d i e n t e . " ^ 

Wahrend der I r o n i s i e r t e aus dem Schweigen des Diogenes a u f 

Zustimmung s c h l i e B e n kann, entpuppt s i c h d i e s e W o r t l o s i g k e i t 

a l s V e r s t e l l u n g , denn s e i n e Bewegung d e m o n s t r i e r t k o n k r e t 

das G e g e n t e i l des vom S o p h i s t e n p h i l o s o p h i s c h A b s t r a h i e r t e n . 

B e o b a c h t e r und L e s e r empfinden d i e schweigende Geste a l s i r o -

n i s c h . E i n e Form d e r im Wielandwerk a u f t r e t e n d e n I r o n i e be

s t e h t a l s o i n d e r K o n f r o n t a t i o n a b s t r a k t e r B e g r i f f e m i t 
w i s s e n w i l l ( v g l . h i e r z u 5,22; 3,25; 3,4-8; 3,50); und zum an-
d e r n d i e W i d e r l e g u n g p a t h e t i s c h e r P h r a s e n aus d e r p y t h a g o -
r a i s c h e n P h i l o s o p h i e d u r c h d i e a n g e b l i c h u n b e a b s i c h t i g t e 
E n t h i i l l u n g w e i b l i c h e r „Spharen" : „Belustigt an dem hohen 
Schwung,/Den u n s e r D o c t o r nahm,.. s t e l l t s i c h d i e s c h l a u e Scho-
n e , / A l s ob v o r H o r e r s l u s t und vor'Bewunderung/Ihr Busen s i c h 
i n s e i n e n F e s s e l n dehne./Zum U n g l i i c k f i i r den Mann,., der l a u t e r 
Wunder s p r i c h t . . . . " ( 3 , 3 3 ) • 
2 
Den W i e l a n d . n a c h M a r t i n i b e i P i e r r e B a y l e f a n d . Ma 1,893 

5 E d . p r i n . , S . 5 " ' 
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k o n k r e t e n V o r s t e l l u n g e n , d i e i n k o m i s c h e r W i d e r l e g u n g d e r e n 

G e g e n t e i l a u s d r i i c k e n . Im F a l l e M u s a r i o n s g e s c h i e h t das m i t 

w e i b l i c h e r Anmut und Charme, d i e n i c h t s d e s t o w e n i g e r i r o n i s c h 

gemeint i s t : es g e s c h i e h t mit G r a z i e . 

S e l t e n h a t s i c h e i n A u t o r o f f e n t l i c h v o r b e h a l t l o s e r mit 

den Beweggriinden, A b s i c h t e n und Methoden, mit d e r P s y c h o -

l o g i e und P h i l o s o p h i e e i n e s s e i n e r Geschopfe i d e n t i f i z i e r t , 

a l s W i e l a n d m i t M u s a r i o n s c h a r a k t e r b e d i n g t e r , p a d a g o g i s c h e r 

L e b e n s w e i s h e i t s o k r a t i s c h - i r o n i s c h e r Pragung. 
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6 . K a p i t e l An Sophie von LaEoche: 

Peine Ironie a l s S t i l m i t t e l 

Die Ironie s e i seine L i e b l i n g s s t i l f i g u r , betont Wieland 

i n einem B r i e f vom 17«November 1767 an seine ehemalige Ver-

lobte, Sophie, j e t z i g e Frau von LaRoche, und er bedankt'sich 

fiir das Lob, das sie i n ihrem l e t z t e n B r i e f e seiner Musarion 

spend ete: 

„Savez vous, ma cousine, que je suis enchante du ton de 
Votre derniere l e t t r e ? - V o i l a une apostrophe, qui a l ' a i r 
tant s o i t peu f l a t t e u r - mais n'y f i e z Vous pas - Vous m' 
avez d i t du bien de Musarion, et i l se pourroit f o r t bien 
que l a s a t i s f a c t i o n que o'en a i eu, y a i t sa part a u s s i . 
Les louanges que Vous donnez a ma b e l l e grecque sont d'au-
tant plus p e r s u a s i f s , parceque Vous etes donee naturellement 
d'une honnete po r t i o n d 1 i n d i f f e r e n c e pour l e charme de l a 
poesie, et parceque Vous n'aimez pas infiniment 1' I r o 
n i e , qui, je l'avoue est ma figure f a v o r i t e , et pour l a -
quelle <je me f l a t t e d'avoir quelque t a l e n t . C'est un talent 
assez dangereux, i l est v r a i ; heureusement l a nature m'a 
doue d'un coeur bon et honnete; ma misantropie n'est que 
f a c t i c e ; j'aime naturellement l'humanite et l e s hommes (ce 
qui pourtant f a i t deux sortes d'amour) et s i j'aime aussi 
a r a i l l e r sur l e s defauts de 1'une et l e s f o i b l e s s e s des 
autres, c'est ordinairement avec douceur et dans 1'inten
t i o n de leur d i r e en plaisantant des v e r i t e s u t i l e s , et 
qu'on n'ose quelquefois d i r e directement. E n f i n , <je Vous 
trouve bien aimable, ma chere cousine, d'etre passablement 
contente de ce que je s u i s t e l que Vous me voyez." 

Im A p r i l 1756 hatte Ereund Zimmermann der Johanna Grey ein 

1CM.Wielands B r i e f e an Sophie von LaEoche. Hg.F.Horn. Ber
l i n : E.H.G.Christiani Vlg. , 1820.-S-.75 - Die. Ironie wird hier 
ausdriicklich mit Bezug..auf Musarion erwahnt und nicht auf Aga
thon oder Don S y l v i o , wie man aus dem Zusammenhang meinen 
konnte, i n dem die gleiche S t e l l e bei M a r t i n i z i t i e r t wird. 
(Ma 1 , 9 4 - 0 ) . 
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dermaBen ekstatisches B r i e f l o b ausgesprochen, daB Wieland 

glauben konnte, es handle sich nur um „eine Ironie." Das 

Lob, welches Sophie hingegen seiner schonen Griechin Musa

r i o n z u t e i l werden laBt, findet er umso iiberzeugender, a l s 

er weiB, daB Sophie die Ironie nicht sehr schatzt. Und so 

bedankt er s i c h mit dem ironischen Kompliment bei der scho

nen Base, daB i n Anbetracht i h r e r naturgegebenen G l e i c h g i i l -

t i g k e i t gegen die Poesie im allgemeinen, und i h r e r Abneigung 

gegen die Ironie insbesondere, an der A u f r i c h t i g k e i t ihres 

Lobes nicht gezweifelt werden kdnne. Denn fiir das Gedicht, 

die T i t e l f i g u r und ihren Dichter g i l t gleichermaBen, daB die 

Ironie fiir s i e nicht nur stilisbische Zugabe, sondern Geistes-

haltung, wie auch „Lineamente des Herzens" i s t . So kann dann 

auch nicht iiberraschen, daB Poesie und Ironie im B r i e f im 

gleichen Gedankengang erwahnt werden. Wenn daraus an s i c h 

noch nicht auf Gleichsetzung der B e g r i f f e geschlossen werden 

s o l i , so lieBfen s i c h die beiden doch miihelos a l s Gestaltungs-

p r i n z i p i e n der Musarion erkennen. Die Griechin i s t ein E i r o n . 

Wieland zeichnet i n i h r einen weiblich-jugendlichen Reprasen-

tanten der sokratischen Denkart, um damit desto wirkungsvoller 

die Ironie i n den Dienst der Grazien s t e l l e n zu konnen. Denn: 

Ironie im Dienste der Grazien, so d e f i n i e r t s i c h f i i r den Dich

ter der Musarion die Poesie. 

Wie schon friiher, so zieht Wieland auch im B r i e f an Sophie 

eine klare Trennungslinie zwischen den Typen. Sophie s o l i 

wissen, daB seine Vorliebe fiir die Ironie aus einer Art von 

Menschenliebe entspringt, die es seinem guten Herzen ermog-
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l i c h t , Fehler und Schwachen der Menschen mit der Absicht zu 

verspotten, ihnen scherzenderweise n i i t z l i c h e Wahrheit en zu 

sagen, ohne selbst ins Extrem der Misanthropie abzugleiten. 

Denn Ra d i k a l i s t e n sind keine Ironiker. Den einen erkennt man 

an den schlechten Umgangsformen, den andern am „feinen Ton." 

Schon im Friihwerk f o l g e r t Wieland von der Gesittung auf die 

Gesinnung. In einer S t r e i t s c h r i f t aus dem Jahre 1 7 5 5 , seiner 

Ankiind igung einer Dunciade fiir die Deutschen, t e i l t Wieland 

die Gottschedianer ,,fuglich i n d r e i Classen" ein; Gottsched 
2 

wird dabei a l s „Antichrist des Witzes" eingestuft. Die l e t z 

te der d r e i Klassen von „Dunsen" zeichnet s i c h besonders da-

durch aus, daB die „keinen Finger zur Beforderung des Dings, 

das man Geschmack nennt," riihren: 
ttSie spotten auf eine sehr alberne Art (denn wie s o l l t e n 

diese Herren mit der I r o n i e umgehen konnen?) der Be-
miihungen einiger Philosophen i n diesem F e l d e . " 3 

In seiner Luciamibersetzung i s t die Rede von nFeinheit der 
K r i t i k und Ironie" (Luc.I,428). Von Lucian heiBt es weiter, 
er bediene s i c h der „feinsten Schlauheit der Ironie" (Luc. 
1 , 4 5 4 ) . Der Hetare L a i s im A r i s t i p p sind die „feinsten Wen-
dungen der scherzenden oder nur l e i c h t ritzenden Ironie" ge-
l a u f i g , im Gegensatz zum „Fleisch zerreifienden Sarkasmus" 
(22,106). Fiir Sokrates c h a r a k t e r i s t i s c h sind „fein i r o n i 
sche Komplimente"(AM IV,2 S.114), „sokratisch-attische Fein-
h e i t und Ironie" (24 , 2 7 3 ) , die „feine Schalkheit einer 
allenthalben durchschimmernden Ironie" (23,265) und die 
„feinen, i r o n i s c h , scherzhaften'Wendungen" ( C i c . I V , 3 3 l ) 
seines Tones. 
Vgl. hierzu auch 10 , 1 2 2 : 

„Die Laune holt zur f e i n s t e n Ironie 
-Den S t o f f vom - Vorgebirg der Nasen." 

2 l i e 40 , 5 9 3 

ebd. S . 5 8 3 
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Wielands Typendenken gibt sich auch h i e r wieder kla r zu 

erkennen. Er trennt i n zwei verschiedene Lager; i n dem einen 

befinden s i c h die um den Geschmack bemiihten „Philosophen", 

im andern die sophistischen Gottschedianer. Ironie i s t die 

verfeinerte Methode der ersteren, alberner Spott die der 

Gottschedianer. Sokratische Weise - a l s solche s o l l e n ver-

standlicherweise die Schweizer und mit ihnen der Autor er-

scheinen -, und ihre L eipziger Gegner werden nach der Metho

de - des sachsischen L u s t s p i e l s a l s Tugendtypen unterschieden. 

Hier b e i erscheint Mangel an gutem Geschmack a l s grobianische 

Untugend, a l s s i t t l i c h e Unzulanglichkeit. Und wenn Wieland 

spater im Alterswerk den a l s „Eiron bekannten" Sokrates i n 

Schutz nimmt, dann laBt er keinen Zweifel daran, was er un

ter einem E i r o n verstanden haben w i l l : Epstens i s t fiir ihn 

ein E i r o n nein solcher, dessen Charakter Ironie i s t , " v und 

zweitens schlieBt der B e g r i f f die Vorstellung eines „loibo-

roimenos," griechisch fiir „Grobian," aus.^" 

Der feine Spott der Ironie, die Waffe des sokratischen Wei-
sen, r i c h t e t s i c h , wie wir horten, vornehmlich gegen die 
„albernen Lobredner" sophistischer Pragung (Luc.VI, 1 2 5 ) . 
Auch Cicero „siegte durch feinen Spott" (Hor.Sat.I,3 0 2 ). Lu-
cian versteckt bisweilen den ..feinen Spott der Ironie" unter 
einer plumpen Maske (Luc.V,24-5) ; es heiBt auch von ihm, er 
spotte „auf verdeckte A r t " (Luc. 1 ,74-). Komplementar zueinan-
der verhalten s i c h die ironische Induktion des Sokrates und 
dessen „fein spottende Pragen" (AM 111 ,1 S.14-1). Offensicht-
l i c h verbindet Wieland mit dem B e g r i f f der Ironie das A t t r i -
but der Feinheit und die Absicht l e i c h t e n Spottens. Vgl. h i e r 
zu auch folgende S t e l l e n : Cic.IV , 3 4 - 5 ; Hor .Br. 1,14-3 ; 2 2 , 5 8 . 
Auch die Qualitat eines dichterischen Werkes wird von Wieland 
gelegentlich von dem Gesichtspunkt der Ironie dieser Art be-
wertet. Lucians Aufsatz „Von der A s t r o l o g i e " wird von.ihm z.B. 
mit der nachfolgenden Begriindung yerworfen, er habe „nichts 
i n diesem Aufsatze ausspiiren konnen, das auch nur den l e i s e s t e n 
Geschmack yon.Laune, Witz oder Ironie hatte"(Luc.V,2 3 0 ) . 

2AM IV, 1 S . l 2 9 f "524-,356 ' 4AM IV, 1 S . 1 3 0 -
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A u f f a l l i g i s t bei jeder Erwahnung der Ironie A s s o z i a t i o n 

von Gefiihlen - „Sentimens" hatte der Dichter sie i n dem B r i e f 

an GeBner vom 7«Nov. 1763 genannt -, die bei der Wandelbar-

ke i t seines Geistes und seiner „Metaphysik" i n i h r e r Konstanz 

iiberraschen. Denn diese Sentimehs sind durchaus mit seinen 

moralpadagogischen Absichten, von denen im vorliegenden B r i e f 

an Sophie i n d i r e k t die Rede i s t , i d e n t i s c h . Die Kongruenz er-

h e l l t e schon eine AuBerung aus dem B r i e f an Zimmermann vom 

„12. und 14.Juni 1756": 

„Wenn unsre Moralische s c h r i f t e n nicht unsre Sentimens 
sind, so werden sie auch bei andern schwehrl. Sentimens wer
den. Und wozu s o l l e n sie dann nutzen a l s dem Krempler? Wir 
konnen einem andern nichts nutzen, wofern wir nicht den Weg 
zu seinem Herzen finden, und dies geschieht wenn wir ihn sym-
pathetisch oder wenn Sie wollen, magnetisch machen konnen; 
S o i l er aber m i t u n s empfinden, so miissen wir j a 
vorher selbst empfinden." 

Nicht nur i n seiner empfindsamen Zeit i n der Schweiz griinde-

ten si c h seine moralpadagogischen Intentionen auf das seelen-

verwandte Gefiihl bei Lehrer und Schtiler. Bestrebungen, Gefiihl 

und Vernunft miteinander zu verbinden, h i e l t e n bei ihm be-'-

kanntlich an bis ins Aiterwerk. Und wie der Mehrseelenmensch 

Wieland sich b e e i l t , Sophie zu versichern, die Natur habe ihm 

zu dem gefahrlichen Talent der Ironie auch ein gutes Herz ge-

geben - das deckt s i c h wieder mit seiner Vorstellung von So

krates -, und wie er seinen Hang zur Ironie durch die gute 

Absicht, der sie diene, r e c h t f e r t i g t , 1
 s 0 f o l g t er dem g l e i -

„...dans l ' i n t e n t i o n de leur 'dire en plaisantant des v e r i -
tes utiles,..."S.99, Anm.1 
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chen Gedankengang i n den U n t e r r e d u n g e n mit dem P f a r r e r 

(1775), wo e r b e t e u e r t , s i c h d e r I r o n i e i n k e i n e r s c h l i m -

mern A b s i c h t b e d i e n t zu haben, „als i n w e l c h e r S o k r a t e s 

ehemals u n t e r den A t h e n e r n ( d i e i h n g r o B t e n t h e i l s n i c h t 

b e s s e r v e r s t a n d e n a l s mich d i e Deutschen) das N a m l i c h e 

t h a t . " 2 

D i e d e u t s c h e E m p f i n d s a m k e i t i d e a l i s i e r t e von K l o p s t o c k 

b i s L a v a t e r das vom m o r a l i s c h e n G e f u h l bestimmte I n d i v i d u u m , 

und z a h l r e i c h e B e t e u e r u n g e n W i e l a n d s i n Werk und B r i e f w e c h s e l 

b e w e i s e n , daB e r t r o t z a l l e r N eigung z u r s o k r a t i s c h e n I r o 

n i e - g e l e g e n t l i c h wohl auch z u r a r i s t o p h a n i s c h e n Komik -, 

an s o l c h e n Empfindungen f e s t h i e l t . Das m o r a l i s c h e G e f u h l um-

s c h r i e b e r des o f t e r e n m it d e r sogenannten „inneren Stimme," 

dem s o k r a t i s c h e n Damon, von ihm nach d e r v o r h e r r s c h e n d e n 

Sprachmode auch a l s „Genius" b e z e i c h n e t , e n d l i c h m it dem 

„deus i n n o b i s " , d e r 1799 dem Agathodamon a l s Mo t t o v o r a n -

g e s t e l l t w i r d . M i t s e i n e r B e r u f u n g a u f das „coeur bon e t 

honn e t e " q u a l i f i z i e r t e r s i c h v o r S o p h i e mit e i n e r E r k l a r u n g 

a l s I r o n i k e r , d i e sinngemaB den f r u h a u f k l a i r e r i s c h e n Grund-

s a t z e n Rabeners f i i r den S a t i r i k e r e n t s p r e c h e n . Im V o r b e r i ' c h t 

zu s e i n e r Sammlung Vom MiBbrauche d e r S a t i r e h a t t e G.W.Rabe-
— — 

Wobei e r s i c h e i n e n A b s a t z z u v o r des t y p o l o g i s i e r e n d e n V e r -
g l e i c h s m i t V o l t a i r e n i c h t e n t h a l t e n k o n n t e , d e r eben nach 
W i e l a n d s V o r s t e l l u n g k e i n s o k r a t i s c h e r I r o n i k e r s e i n k o n n t e , 
w e i l e r , „der S p o t t e r V o l t a i r e , " w ie e r . d e n P f a r r e r g e n i i B l i c h 
f e s t s t e l l e n l a B t , d i e P e r k e l e i e n i n d e r B i b e l „bei j e d e r Ge-
l e g e n h e i t ~ z u c i t i r e n p f l e g t , " und zwar -. h i e r i n b e s t e h t d e r 
U n t e r s c h i e d - „in bdser A b s i c h t . " - An S o p h i e h a t t e e r g e s c h r i e -
ben: „Mais j e f a i s une grande d i s t i n c t i o n e n t r e ce meme p e r s i 
f l a g e (dont l e " g r a n d V o l t a i r e lui-meme, n ' e s t pas t o u t a f a i t 
l i b r e ) e t c e t t e p h i l o s o p h i e v r a i m e n t s o c r a t i q u e , q u i demasque 
l e s f a u s s e s v e r t u s . . . " H o r n , S.62 - V g l . S . 7 8 Anm.1 
2 3 6 , 2 1 6 
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ner--:gef ordert: 

„Wer den Namen eines Satirenschreibers verdienen w i l l , 
dessen Herz muB r e d l i c h sein. Er muB die Tugend, die er 
andre l e h r t , fiir den einzigen Grund des wahren Gliicks h a l -
ten....Er l i e b e t seine Mitbiirger a u f r i c h t i g . Ist dieser 
l a s t e r h a f t , so l i e b t er den Mitbiirger doch und verabscheut 
den Lasterhaften. Die Laster wird er tadeln ohne der ofent-
l i c h e n Beschimpfung die Person desgenigen auszustellen, wel
cher l a s t e r h a f t i s t und noch tugendhaft werden kann....Er 
muB die Welt und das ganze Herz der Menschen, aber vor a l i e n 
Dingen muB er sich selbst kennen. Er muB l i e b r e i c h sein, 
wenn er b i t t e r i s t . . . . M i t einem Worte, er muB ein recht-

A 

schaffener Mann sein! " 

Und so wie Wieland der LaRoche im Jahre 1767 die von der 

Wahrheit abweichende und doch gerade der Ironie unentbehr-

l i c h e Verstellung a l s Verkehrsmittel n i i t z l i c h e r Wahrheiten 

schmackhaft macht, „qu'on n'ose quelquefois d i r e d i r e c t -

ment," so d e f i n i e r t er seinen Lesern spater die Horazische 

Ironie: „Diese Art von Ironie, die man an unserm Autor schon 

so gewohnt seyn muB, i s t immer die bequemste Wendung i n s o l -

chen F a l l e n . Man kann andern auf eine anstandige Art die auf-
f a l l e n d s t e n Dinge sagen, sobald man sie s i c h s elbst zu sagen 

p 
scheint." Die Verstellung auBert s i c h h i e r a l s S e l b s t i r o n i e , 
wiederum bedingt durch Selbsterkenntnis und getragen vom Be-
streben der S e l b s t i d e n t i f i k a t i o n mit den Ironikern der Vergan 
genheit: 

„Um einen S c h r i f t s t e l l e r recht zu verstehen, muB man ihn 
durch sic h selbst auslegen. Horaz, als ein achter Jiinger der 
Sokratischen und A r i s t i p p i s c h e n Schule, kannte, schatzte und 

Deutsche N a t i o n a l - L i t t e r a t u r . Hg.Joseph Kiirschner. Stuttgart 
Union Deutsche Vlgsges .Bd .4-4, S..6-7 (zit.KDNL) 
2Hor. Br. 11,526 5 V g l . Barthel, S.55 
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t r i e b keine andre Philosophie, a l s die, welche s i c h auf die 
Kunst zu l e b e n und zu genieBen einschrankt. Was iiber 
iins i s t , dachte er, geht uns nichts an....Es i s t also aber-
mals I r o n i e , wenn er sic h s t e l l t , a l s ob er den Iccius 
wegen seinem Vorwitz nach dem W i e und W a r u m der 
Korperwelt und i h r e r innern Oekonomie so sehr bewundre. Hatte 
Iccius i n diesen Wissenschaften w i r k l i c h etwas gethan, das 
der Rede gewesen ware, so war' es ein andres;....Allein, a l -
l e r Wahrscheinlichkeit nach, war mehr E i t e l k e i t und Wind-
machrey a l s R e a l i t a t i n seinen erhabenen Studien, und so hatte 
Horaz eine doppelte Ursache seiner zu spptten...." Und zu 

dem Thema S e l b s t i d e n t i f i k a t i o n : 

„Es war auch i n diesem Stiicke vor 1800 Jahren i n Rom gerade 
wie-bey uns und - allenthalben. Horaz hatte einen groBen Ruf, 
aber wenig l i t t e r a r i s c h e Preunde. Seinen Namen 
kannte jedermann, seinen Werth nur die Wenigen, die selbst 
einen Werth i n seinen Augen hatten. Diejenigen, die ihn v i e l -
l e i c h t am f l e i B i g s t e n lasen, d . i . die nehmlichen, die ihn am 
unverschamtesten b e s t a h l e n , thaten o f f e n t l i c h , a l s 
ob gar kein solcher Mann, wie Horaz, i n der Welt ware. Die 
Kunstrichter vom Handwerk rachten sich dafiir, daB er keine 
Notiz von ihnen nahm, durch schiefe Urtheile....Andre konn-
ten sic h nicht i n den l e i c h t e n , launevollen und i r o n i 
s c h e n Ton seiner S c h r i f t e n finden; sie wuBten immer nicht 
recht, was er e i g e n t l i c h sagen wollte; sein Salz war zu f e i n 
fiir ihren Gaumen. Kurz, Horaz mit allem seinen Geist, Witz 
und Geschmack, war kein Mann fiir das romische Volk, und, 
wiewohl es Mode seyn mochte, ihn gelesen zu haben, so wurde 
doch unter a l i e n Dichtern seiner Zeit schwerlich einer - we-

2 
niger verstanden." 

Es i s t das Los eines Ironikers, wie Sokrates verkannt und 

verleumdet zu werden. Dennoch darf er nicht der Misanthropie 

v e r f a l l e n und muB s i c h seiner ironischen Verstellung, dieses Hor.Br.I,142 2Hor.Br.I,203 
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„talent assez dangereux", immer i n der guten Absicht bedie-

hen, den Menschen „avec douceur" nii t z l i c h e Wahrheit en zu 

lehreni 

Diese Ausfuhrungen sind praktisch eine C h a r a k t e r i s t i k 

des Padagogen sokratischer Pragung. Selbsterkenntnis und 

S e l b s t i d e n t i f i k a t i o n f a l l e n h i e r i n zusammen.. Der Ironiker, 

der wie Cicero durch Scherz siegt und durch das, ,,was Shaftes-
A 

bury das L i c h t des Lacherlichen nannte," sowie die i r o n i -

sehen Sehr i f t s t e l l e r „Rabelais, Mosche.rosch, Wieland," sie 

a l l e bedienen s i c h einer „Tonart, i n welcher selbst Sokra-

tes nicht besser s p i e l e n konnte."^ Der Leser muB sic h mit 

dieser Ironie a l s Stilmerkmal abfinden, er muB sie i n Wie-

lands Worten an einem Dichter wie Horaz „schon so gewohnt" 

sein. Es i s t „der scherzhafte Ton" der sokratischen Ironie, 

„die zwischen Scherz und Ernst i n der Mitte schwebt," 3 durch 

welchen s i c h der ironische Meister c h a r a k t e r i s i e r t , wie z.B. 

Cicero, dessen S t i l fiir Wieland zeitlebens v o r b i l d l i c h wirkte. 

Jedenfalls bezeichnet der spate Wieland i n einer Anmerkung zu 

seiner Cicero-Ubersetzung die Ironie a l s die „Lieblings-Pigur" 

des Romers, so wie er v i e r z i g Jahre zuvor im B r i e f an Sophie 

fii r seinen eigenen S t i l die Ironie a l s „ma figure f a v o r i t e " 

i n Anspruch genommen hatte. 

1Hor.Sat.I,$02 ADB 1,219 3Hor.Sat.II , 7 f • 
4Hor.Br.II,326 5Cic.Br . 1,299 ' 6Cic.Br.I,21 
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7. Kap i t e l An Ri e d e l : 

Die vermittelnde Rolle der Ironie 

Auch die nachste AuBerung Wielands iiber die Ironie fail It 

i n Bezug auf Musarion. Das geschieht i n einem B e g l e i t s c h r e i -

ben vom 2.Juni 1768 an den befreundeten E r f u r t e r Professoren 

Just Riedel, dem Wieland das Manuskript zur Veroffentlichung 

iib e r l i e B . Im B r i e f verkniipft er mit dem B e g r i f f der s o k r a t i 

schen Ironie zwei Vorstellungen, die f i i r ihn Charakteristiken 

des „athenischen Nationalcharakters" sind, namlich das soge-

nannte „attische Sa l z " und die „echte Grazie." Piir Wieland 

sind das die gleichen Wesensmerkmale, a l s deren Anwalt und 

l i t e r a r i s c h e n Wegbereiter er s i c h unter seinen Landsleuten 

empfindet, denen sie zu seinem Bedauern immer noch abgehen. 

Aus diesem Grunde „gesteht" er dem zukiinftigen Kollegen i n 

E r f u r t , daB er „dieses kleine Poem |~MusarionJ mit einer Art 

von P r a d i l e k t i o n ansehe, und - s o i l i c h es heraus sagen? -

daB i c h es meinen Zeitgenossen nicht v o l l i g gdnne. Die Deut

schen scheinen noch nicht zu fiihlen, was a t t i s c h e s Salz, s o-

k r a t i s c h e I r o n i e , und achte Grazie i s t . " 

Aus diesen Worten sp r i c h t die immerwiederkehrende Klage 

des Unverstandenen, der fiir e i n Publikum schreibt, dem ein 

Gefuhl fiir Ironie abgeht. Es l i e g t h i e r nicht nur eine auf-

schluBreiche Aussage iiber das Verhaltnis des Autors zum Le

ser oder iiber dessen Auffassungsvermogen, sondern zugleich 

iiber das Eigenverstandnis des Dichters vor: er f i i h l t s i c h 

a l s Ironiker, und a l s solcher i n Absicht und Methode verkannt. 
1ADB 1,186 
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Die Klage iiber die D i c k f e l l i g k e i t b e g r i f f s s t u t z i g e r Leser 

begegnet bei Wieland des ofteren, und zwar nicht nur im 

Briefwechsel. In dem b e r e i t s z i t i e r t e n Sendschreiben an  

einen jungen Dichter (1782) versichert er, daB dumme Re-

aktion auf eine besonders „feine" Ironie einen Dichter ge

gen den „Beifall von Tausehden unempfindlich machen" konne. 

Und zehn'Jahre zuvor war die gleiche Klage i n folgender 

Form aus unserem Dichter hervorgebrochen: 

„Und gesetzt, daB unter seinen wirklichen Lesern die 
Halfte aus B e w u n d e r e r n bestehe. Himmel! was 
fii r Bewunderer! - Dieser lobt gerade das, was der Ver-
fasser selbst i n seinem Werke vernichten zu konnen wiinscht. 
- Jener f i n d e t einen Gedanken v o r t r e f f l i c h , weil er einen 
Sinn h i n e i n l e g t , an den der Verfasser gar nicht dachte, der 
wol gar das Gegenteil von dem i s t , was er sagen m u B t e, 
um nicht U n s i n n zu sagen. - E i n Andrer f i n d e t eine 
gewisse S t e l l e h e r r l i c h , und bei genauerer Nachfrage zeigt 
s i c h , daB es eine I r o n i e war, die er fiir E r n s t 
nahm. Die meisten loben bios, um e i n z e l n e r Ge
danken und Wendungen... .Die Allerwenigsten iiberschauen das 
G a n z e. ... " 

Sendschreiben und Gedanken legen fiir einen bezeichnenden Zug 

des wielandschen Geistes Zeugnis ab. Die Forderung, sic h nicht 

im Einzelnen zu v e r l i e r e n , sondern das Ganze zu uberblicken, 

um die Ironie zu erkennen, der die Aufgabe komischer Reduktion 

von iiberdimensionalen T e i l e n auf die Norm z u f a l l t , wird nicht 

von ungefahr'r;von einem Kunstler erhoben, dem die eklektische 

Method e Schopf ungsprinzip i s t . In der Zweiten Unt erred ung,;;; 

mit dem Pfarrer (1775) wird das kl a r ausgesprochen: 
1Gedanken iiber eine a l t e A u f s c h r i f t (1772). He 32,62 
Im Theages hatte Wieland sogar die Vorziige des mannlichen vor 
dem. weiblichen Ge.schlechte .in der geistigen Fahigkeit gesehen, 
"eine allgemeinere Beziehung aufs Ganze zu" haben (33,241). 
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„Denn wie kann der Mensch anders erschaffen a l s durch Zusam-

mensetzen, VergroBern und Verkleinern?" S c h i c k l i c h i s t -

und wiederum geht es urns Ganze -, was zusammenpaBt: „Es i s t 

unsaglieh, wie sehr das S c h i c k l i c h e . . . s i c h iiber a l l e s ausbrei-

t e t , wie sehr es dabey auf die k l e i n s t e n Beziehungen und Nu-
2 

ancen ankommt...." ; und das Schicksal war ihm ein B e g r i f f , 

wie ihn s i c h die A l t e n von dem allgemeinen Zusammenhang n a i 

l e r Dinge und Ereignisse i n der Welt machten, insofern a l s 

er nothwendig, von dem Verstand und Willen der Sterblichen 

unabhangig, und eben darum unbegr e i f l i c h i s t ; eines Zusammen-

hangs, der...ein dunkles Gefuhl i n uns erregt, daB etwas 

GSttliches i n ihm sey..."^ 

Aus solchen Ansichten lassen s i c h die K r i t i k an Platons 

Republik a l s „von einem auffallenden MiBverhaltniB der Theile 

zum Ganzen" ebenso erklaren, wie die F e s t s t e l l u n g im g l e i -

chen Werk, A r i s t i p p , aus „fiinf oder sechs von uns" p h i l o s o 

phischen Jiingern des Sokrates konnte „ein ganz l e i d l i c h e r So-

krates zusammengesetzt werden." y Eine Ubersicht iiber das Gan

ze dieser sublunarischen Welt gewinnt der sokratische Weise 

aus der Perspektive des Mittelpunktes; und dort befindet s i c h 

fiir Wieland der Standort des Ironikers. Selbst die Unendlich-

k e i t l i e b t e Wieland mit B e g r i f f e n zu umschreiben, die ihm die 

Vorstellung von Mittelpunkten gestatteten: „Den Hdchsten Ver-

such dieser A r t , " heiBt es im Agathodamon, "„machte der groBe 

Aegyptische Hermes, da er das Unendliche einen G i r k e l nannte, 

^ 3 6 , 2 5 3 2ADB 1,166 5 3 6 , 7 6 424,28 5 2 3 , 2 1 9 

618,242 
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dessen Mittelpunkt allenthalben und dessen Umkreis nirgends 

i s t . " Hier wird die Ewigkeit a l s Unendlichkeit von M i t t e l 

punkt en verstanden. Somit wird verstandlich, warum Wieland 

wiederholt von der M i t t l e r - und V e r m i t t l e r r o l l e der Ironie 

s p r i c h t , die s i c h zu keinem der opponierenden Extreme hin.-'. 

neigt. Wer s i c h exklusiv zu einem T e i l bekennt, i s t „Rigo-

r i s t , " denn er i i b e r t r i t t das Gebot des ,meden agan' am Tem-

pel zu Delphi. Immer wieder betont Wieland, sic h das Nichts 

gar nicht v o r s t e l l e n zu konnen, es s e i denn a l s eine Unend-
2 

l i c h k e i t von - Mittelpunkten, wie am obigen B e i s p i e l e r s i c h t -

l i c h wurde. In seiner plastischen Begrenzung i s t Wieland 

ebenso antik, wie i n seiner Opposition gegen die Entsinn-

lichung des Daseins. Und so i s t es auch noch mehr aus dem 

Gefuhl einer Gemeinschaftlichkeit antiker „Sentimens" heraus, 

aus gleichem Empfinden, a l s aus etwa s t i l i s t i s c h e n Erwagungen, 

daB Wieland P.Just E i e d e l gegeniiber im Musarion-Jahr, da er 

b e r e i t s s e i t geraumer Zeit an den Grazien a r b e i t e t , s i c h an-

erkennend iiber Riedels E i n f a l l auBert, Gegentypen i n einer 

neuen Synthese zu Mittelwesen zu verschmelzen: 
„Vorziiglich wohl bin ich mit Ihren B r i e f e n an Klotz und 

Gartner zufrieden. In dem ersteren i s t der E i n f a l l : die aus 
dem Umgang der Satyrn mit den Musen entsprungenen Mittelwesen 
zu k l a s s i f i z i e r e n , u n v e r g l e i c h l i c h . . .und wiirdig, besser aus-
gefiihrt zu werden. . .denn. . .diese allgemeine E i n t h e i l u n g i s t 
noch ein i g e r Subdivisionen f a h i g , z.E. Rabelais, Moscherosch, 

' V g l . die S t e l l e , wo sich Wieland selbst mit den Wortenfilq&v& 
OttOC*/ zum MaBhalten i n einer Diskussion um Pragen des Staats-, 
Natur- und g o t t l i c h e n Obrigkeitsrechts ermahnt. ( 3 0 , 3 0 2 ) . 

%,...und ich muB d a h e r • a u f r i c h t i g gestehen, daB der Kreis, 
iiber welchen mir nicht erlaubt i s t hinaus zu gehen, um ein 
Betrachtliches k l e i n e r i s t , a l s jener beriihmte Hermetische 
C i r k e l , Dessen Mitte A l l e r Orten, 

Dessen Umkreis nirgends i s t . " ( 3 1 , 3 9 6 ) . 
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und...Wieland... quelle association!...Es i s t wahr, man kann 

ihren gemeinschaftlichen Ursprung von dem sokratischen Genius, 

diesem liebenswiird igen £ t g o i > ableiten;...aber wie ungleich 

werden durch den gothischen Geschmack ihres Z e i t a l t e r s Rabe

l a i s und Moscherosch Ihrem attischen Freunde, dessen Satyre 

eher der Sohn eines Liebesgotts und einer Grazie, als eines 
1 

Satyrs und einer Muse i s t . " 

•^r betont die Typologisierung und K l a s s i f i z i e r u n g des Ge

nius der sokratischen Ironie a l s „Mittelwesen", raumt die 

Geistesverwandtschaft anderer Ironiker mit Sokrates ein und 

s i c h e r t s i c h g l e i c h z e i t i g den ersten Platz an der Seite des 

„attischen Preundes" mit dem Hinweis auf die Unahnlichkeit 

der andern „durch den gothischen Geschmack ihres Z e i t a l t e r s , " 

wahrend er selbst das Wesen der sokratischen Ironie unver-

f a l s c h t erkannt zu haben glaubt, denn, wie es i n einem wei-

teren B r i e f an Riedel heiBt, „Sokrates und Harlekin sind mei-

ne Lieblingscharaktere, und l o r i k i s t es mehr a l s einer von 
2 

diesen Beyden, weil er Sokrates und Harlekin zugleich i s t . " 

Dabei wird Wieland es nie miide zu wiederholen, was er unter 

Ironie versteht: den „Ton der p o l i t e n , sokratischen P h i l o 

sophie, der sanften, mehr wohlthatigen a l s boshaften Ironie." 

1ADB 1 ,219 ebd.S.234 
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8. Ka p i t e l Die Grazien: 

Die Geburt der Ironie aus dem Geiste der Liebe 

Die wertende Wielandforschung entzweit s i c h i n ihrem Ur-

t e i l nirgends a u f f a l l i g e r a l s bei der Beurteilung der Grazien 

( 1 7 7 0 ) . Zu den negativsten Stimtnen gehort F.Sengles Gutach-

ten. Er bemangelt Wielands R i i c k g r i f f auf die mythologisch-

a l l e g o r i s c h e Schaferdichtung a l s Darstellungsweise seiner 

Grazienphilosophie gegeniiber der „rein menschlichen" Erzah-

lung von Musarion a l s „Riickschritt" . D i c h t e r i s c h wenig wert-

v o l l , seien die Grazien ein Ausdruck fiir die neue, unechte 

Empfindungswelle, welche den Sturm und Drang i n der modischen 

Gesellschaft b e g l e i t e t e . Sie sind fiir Sengle eine „unbedeu-

tende Leistung, matte Salonkunst," die „nur i n h i s t o r i s c h e r 

Hinsicht, a l s Experiment des kiinftigen S i n g s p i e l d i c h t e r s , e i -

nige Aufmerksamkeit" verdiene. 

Gegen dieses abschatzige U r t e i l meldete k i i r z l i c h e i n an-
2 •• 

derer Wielandkenner, P.BeiBner, seinen Protest an. Uberzeu-

gend v e r t e i d i g t er, selbst vor dem Bezug der asthetisch ,,'be-

denklichen Mischform etwa der ,Weise von Liebe und Tod des 

Cornets Christoph R i l k e 1 " auf die Prosapartien i n der Menip-

peischen S a t i r e nicht zuriickschreckend, den von Sengle a l s 
x 

geschmacklos verdammten „Mischmaschcharakter" >der Grazien 
L\-

a l s eine „Grazie des poetischen S t i l s . " Diese miisse s i c h 

nicht unbedingt vom franzosischen Vorbild eines Saint-Poix 
1Sengle, S.206 2BeiBner III,870f 5Sengle, S . 2 0 7 
IL 

Vgl. „Poesie des S t i l s . Eine Hinfiihrung zu Wieland," Wie
land . Vjer Bjberacher Vortrage.. Wie BeiBner nachweist, ge-
brauchte Wieland diesen Ausdruck fiir.. den eigenen S t i l i n 
seiner E i n l e i t u n g zu den Komischen Erzahlungen. 
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oder Chaulieu h e r l e i t e n , sondern von dem fiir beide maBgeben-

den Vorbild der Menippeischen S a t i r e : „Ist es denkbar, daB 

Wieland von Lucian, Varro, Seneca, Petron und der von diesen 

Autoren gepflegten hdchst geistreichen Kunstform der „Menip-

peischen S a t i r e " nicht wesentlich mehr gelernt haben s o l l t e 

a l s von den franzosischen Nachahmern?" 

Diese Frage wirkt umso iiberzeugender r h e t o r i s c h , a l s s i c h 

ihre Berechtigung von einer Briefaussage des Dichters her-

l e i t e t und s i c h der Wahrscheinlichkeitsgrad der Annahme 

griechischer „Anreger" noch s t e i g e r t , wenn man s i c h auf Wie

lands Hinwendung zu Danae, seiner vorgegebenen Dialogpart-

n e r i n i n den Grazien, beruft. Hier betont der Dichter, daB 

es eben „keine franzosischen Grazien" sein s o l l e n , deren Ge-

heimnisse der Autor s i c h auszuplaudern anschickt, sondern 

vielmehr n d i e griechischen Grazien, die Grazien, die den 

Anakreon singen, den Xenophon schreiben, den Apelles malen 

lehrten, die Grazien, denen Plato opferte, und die sein 

Meister ^Sokrates] geschnitzt hatte, diese wollen Sie be-
p 

sungen haben, und i n unserer Sprache!" 

Wiewohl unter den Bezeichnungen „franzosisch" und „grie-

chisch" h i e r eher die S c h i c k l i c h k e i t des Ausdrucks a l s die 

I d e n t i f i z i e r u n g mit den Quellen zu verstehen i s t (d.h., es 

s o l l e n eben nicht die „frechen" franzosischen, sondern die 

„sittlichen" griechischen s e i n ) , kann doch wohl kaum abge-

leugnet werden, daB BeiBner mit seiner Peststellung eines 

„personlichen Engagements" des Dichters, welches i n seiner 
^AB 111,14 23,61 



-115-

A n s p i e l u n g a u f das d u r c h a u s a n t i k i s c h e Phanomen e i n e s „Ge-

n i u s d e r s o k r a t i s c h e n I r o n i e " s p i i r b a r werde, a u f d e r r e c h t e n 

P a h r t e i s t . J a , es s c h w i n g t s o g a r i n den G r a z i e n e i n e f e i n e 

P o l e m i k m i t , d i e , wie zu z e i g e n s e i n w i r d , a u f P l a t e n a b z i e l t . 

J e d e n f a l l s i s t des D i c h t e r s A u f f o r d e r u n g an Danae am Ende 

s e i n e s V o r w o r t e s : ,.Lassen S i e uns nun, a l s P l a t o s e c h t e S c h i l 

l e r , den G r a z i e n o p f e r n , ohne welche und Amorn und d i e l a c h -

e l n d e Venus unser Vorhaben n i c h t von S t a t t e n gehen kann," 

d u r c h a u s n i c h t u n v e r f a n g l i c h u n i r o n i s c h gemeint. 

Auch A.Anger h a t k e i n e Bedenken, im Zusammenhang mit d e r 

G r a z i e n p h i l o s o p h i e a u f W i e l a n d s g r i e c h i s c h - r o m i s c h e n K l a s s i -

z i smus zu v e r w e i s e n . E r b e r u f t s i c h d a b e i a u f den v i e l z i t i e r -

t e n A u s s p r u c h Goethes im 7«Buch von D i c h t u n g und W a h r h e i t , e r 

habe, a l s e r i n L e i p z i g d u r c h Oeser d i e e r s t e n Aushangebogen 

de r M u s a r i o n zu G e s i c h t bekam, h i e r das A n t i k e l e b e n d i g und 

neu w i e d e r z u sehen g e g l a u b t . Goethes Empfinden b e k r a f t i g e n d , 

f i i h r t Anger w e i t e r a u s : „Und das war n i c h t nur d i e Meinung 

Goethes. Y/ielands B i l d u n g i s t mehr g r i e c h i s c h a l s f r a n z o s i s c h ; 

s e i n e K e n n t n i s des k l a s s i s c h e n A l t e r t u m s ebenso groB wie d i e 

E i n w i r k u n g e n g r i e c h i s c h e r und r d m i s c h e r D i c h t e r und P h i l o s o -

phen a u f s e i n Werk. S e i n e g e s a m t e E n t w i c k l u n g s t e h t u n t e r dem 

E i n f l u B d e r A n t i k e . " 1 

Abgesehen von d iesem a n t i k e n , b e s s e r „antikischem" Grund-

g e f i i h l W i e l a n d s , t r i t t i n den G r a z i e n u n v e r h i i l l t s e i n e P o l e 

mik gegen den K u l t u r p e s s i m i s m u s Rousseaus z u t a g e , ohne daB 

d i e s e l b e g'edoch zum H a u p t a n l i e g e n des D i c h t e r s w i r d . Zum 

e i n e n w i l l e r den Gedanken e i n e r n a t i i r l i c h e n G e s u n d h e i t 

Anger, A. L i t e r a r i s c h e s Rokoko, S . 29 
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des Menschengeschlechts i n seinem ursprunglichen Zustand 

nicht hinwegdisputieren, wodurch er seiner Entwicklungs-

theorie der Verfeinerung der S i t t e n durch die Grazie von 

anfangs zwar rohen, dabei aber gesunden Anlagen widerspre-
1 

chen wurde; zum̂  andern mag er auch den - vermeintlich 

rousseauistischen Anspriichen auf e i n goldenes Z e i t a l t e r 

der Menschheit im Naturzustande nicht stattgeben und ver-

spottet den Gedanken: 

„Sie i r r t e n , mit Pellen bedeckt, i n dunkeln Eichenhainen, 
Der Mann mit der Keule bewehrt, das Weib mit ihren Kleinen 

p 
Nach Affenweise behangen...." 

„Man s o i l , " so c h a r a k t e r i s i e r t e i n Forscher Wielands Verfah-

ren, „dem einen Motivkreis gerade das entnehmen, was er ĵ Wie-

land^ fiir s ein Zwischenreich braucht." 3 Es wird sich heraus-

s t e l l e n , daB Wieland auch i n den Grazien die von ihm bevor-

zugte Stellung zwischen den Extremen bezieht, bei denen es 

s i c h im vorliegenden F a l l e um die P o s i t i o n des K u l t u r p e s s i -

mismus und die eines uneingeschrankten Z i v i l i s a t i o n s e n t h u -

siasmus 1 handelt. Weniger a u g e n f a l l i g i n den Grazien i s t s e i 

ne K r i t i k an gewissen Aspekten der platonischen Philosophie, 

die ihm deswegen nicht weniger Herzensangelegenheit•ist, a l s 

die Einspriiche gegen gewisse Behauptungen Rousseaus. Dabei 

g i l t i n den Grazien fiir die P l a t o k r i t i k , was oben iiber die 

Halt ung gegeniiber Rousseaus kulturpessimist ischen Thesen ge-

sagt wurde: gewisse Paktoren i n den Erkenntnissen der anderen 
Vgl. hierzu die Ausfiihrungen Buddeckes, CM.Wielands E n t -

wicklungsbegriff und die' Geschichte des Agathon. £>.14f. 
3,65: - ^Monecke, W. Wieland und Horaz. Koln: Bohlau Vlg., 

1964. L i t e r a t u r und Leben 7, S.122 
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bleiben unangetastet, insofern s i e ihm fiir s ein eigenes 

„Zwischenreich" unentbehrlich sind. Man erkennt h i e r i n ohne 

Schwierigkeit die aufgeschlossene eklektische Natur Wielands. 

Sie gestattet es sowohl Platon, a l s auch Rousseau, ihre B e i -

trage zu seiner neuen Synthese i n Form der Grazienphiloso-

phie zu l i e f e r n . A l s poetische Mythologie i n den Grazien ad

ders vorgetragen a l s i n Musarion, s t e l l t die Grazienphiloso-

phie die kulturbejahende A s t h e t i s i e r u n g gesunder Naturanla-
1 

gen von der Ethik bis zum Traum a l l e g o r i s c h dar, ohne s i c h 

i n metaphysische Spekulationen zu v e r l i e r e n . Rousseau darf 

hierzu den Beitrag von der urspriinglichen Gesundheit des 

Menschen i n der Natur l i e f e r n , ohne daB ihm damit gestattet 

wird, die wohltatigen Auswirkungen der Kunst zu negieren; 

wahrend Plato a l s „Grazienopfer" gewahrt wird, zu Wielands 

Grazienphilosophie den Gedanken von der Allmacht des Eros-

Amor beizusteuern, ohne daB dabei vom Dichter diese Allmacht 

a l s lebensfeindliche Ideenseligkeit unwidersprochen hinge-

nommen wird. Dieser Amor i s t bei Wieland nicht nur schmiik-

kende Zugabe, kein KompromiB mit dem Zeitgeschmack und das 

reine Gegenteil zum Sinnbild der romantischen Liebe zum A l l ; 

er i s t , wenn ihm i n Blumenketten auch v i e l von der Elementar-

k r a f t des griechischen Eros abzugehen scheint, doch ein Sym

bol der V i t a l i t a t . Fiir die vorliegende Studie besteht die Be-

deutung des kleinen Mischgedichts darin, daB i n die von Wie

land vorgelegte Genealogie der Grazien, welche anti-rousseau-

i s t i s c h verfeinernd i n die Entwicklung der Menschheit e i n g r e i -

fen, die Geschichte seines unplatonischen Amors verflochten 
3,60 
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i s t , dessen V i t a l i t a t wiederum zur Geburt des lebens- und 

kulturbe jahenden „Genius der Sokratischen Ironie" f i i h r t . 

B e r e i t s aus der i n dieser Reihenfolge vorgenommenen Auf-

zahlung geht hervor, daB die Ironie bei Wieland a l s k u l -

t u r h i s t o r i s c h e s Endprodukt, a l s eine rhetorische Spatform 

zur Verteidigung des Errungenen auftreten kann. 

Zur Geniige belegt i n Werk, Korrespondenz und K r i t i k i s t 

der s i c h s e i t 1755 zuerst noch verhalten i n Theages auBern-

de, im Agathon (1766) schon f r e i a l s solcher bezeichnete 

und im A r i s t i p p (1801) a l s l e t z t e s Anliegen am scharfsten 

p r a z i s i e r t e Anti-Platonismus. Er wird bei Wieland durch zwei 

Faktoren bedingt: den B e g r i f f der Liebe und der Vorstellung 

von Sokrates und von dessen Hauptcharakteristikum, der Iro

nie; t e i l w e i s e auch verursacht durch personliche Erfahrungen 

wie die Aufl.osung seiner Verlobung mit Sopue von Gutermann. 

Sein Verhaltnis zu Platon war ohnhin immer nur ein i n d i r e k -

tes gewesen. Direkt ging es Wieland auch schon i n friiher Ju-

gend primar um das Gewinnen eines kl a r umrissenen Sokrates-

b i l d e s , wobei Platon nur die E o l l e des vermittelnden Mediums 

s p i e l t e . DaB diese V e r m i t t l e r r o l l e l e i c h t auf einen andern 

Sokratesbiographen zu iibertragen war, der mit einer r e a l i s t i -

scheren Weltanschauung ein lebensnaheres, und damit fiir Wie

land psychologisch und h i s t o r i s c h akkurateres B i l d von So

krates b i e t e t , i s t nur zu verstandlich, wenn man geneigt i s t 

einzuraumen, daB Wieland immer nach l i t e r a r i s c h e n Verwandt-

schaften suchte und er i n der Schweiz durch b i t t e r e Erfahrungen 
1III.B.Kap.5 „Der Anti=Platonismus i n Nuce," Ed.prin., S.66 
2 
Ermatihger Ironie", S.43f. 
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zu E i n s i c h t e n kam, welche ihm den B e g r i f f des Platonischen 

bald a l s Modeschlagwort fiir iiberspannte G e f i i h l s s e l i g k e i t und 

Erhabenheit iiber a l l e s Irdische erscheinen lieBen. Seit 1758 

i s t fiir Wieland der Sokrates des Xenophon nachweisbar verbind-

l i c h : „Wissen Sie indessen, mein l i e b s t e r Doctor, daB i c h 

iiber die Liebe mehr ein Sokratiker a l s ein P l a t o n i c i e n bin. 
1 

Plato war einst mein L i e b l i n g ; i t z t i s t es Xenophon." Zu dem 
p 

Sokratesbild des Platon gewann Wieland langsam eine ironische 

Distanz, die sich mit zunehmendem A l t e r zusehends n e g a t i v i e r -

te, bis er im A r i s t i p p gar die vernichtende Prage s t e l l e n 

konnte: „Aber woher kommt es, frage i c h , daB ein Leser, der 

Xenophons Anabasis oder Cyropadie nicht eher aus der Hand l e -

gen kann, bis er nichts mehr zu lesen f i n d e t , iiber Platons 

P o l i t e i a mehr a l s einmal e i n s c h l a f t , oder doch vor Gahnen und 

Ermiidung nicht weiter f o r t kann?"^ Das d r i t t e Sokratesbild, 

das des Aristophanes, lehnte er, wie nachgewiesen, a l s ent-

stellendes Z e r r b i l d entschieden ab. 
1An Zimmermann, 17-Okt.1758. Brw.1,371 
2 
Denn Sokrates erschien Wieland mehr a l s e i n Philosoph der h e i -

teren Lebenskunst, gegeniiber dem platonisch s p i t z f ind igen und 
metaphysischen. Im Att.Mus.Ill,1 S.103 e r k l a r t er si c h unmiB-
verstandlich folgendermaBen: nlch berge nicht, daB ein Seiten-
b l i c k auf die W o l k e n des Aristofanes mich bestimmt hat, 
einige der interessanten Gesprache des S o k r a t e s aus 
X e n o f o n . s Sokratischen Denkwiird igkeiten auszuheben und 
i n diesem I l l t e n B. des Attisch.Mus. auf meine Uebersetzung 
der Wolken.folgen. zu lassen. Ich setze voraus, was unter den 
Gelehrten ziemlich ausgemacht.scheint, daB man die dem Sokra
tes eigene Manier zu f i l o s o f i e r e n und zu k o n-
v e r s i e r e n aus Xenofons A p o m n e m o n e u m e n 
zuverlaBiger a l s aus Platons Dialpgen kennen le r n e ; . . . . " 3 4 
2̂4,199 Vgl.hierzu seinen Vorbericht zum Diogenes :' 

„Was fiir einen .Begriff miiBten wir uns von Sokrates selbst 
machen, wenn wir ihn nach demjenigen, den Aristophanes i n s e i 
nen Wolken auf die Schaubiihne brachte,.. . beurtheilen wollten?" 
(19,xii). 
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Von a l i e n S c h r i f t e n Platons behandelt das Symposion das 

Thema der Liebe am a u s f i i h r l i c h s t e n ; so nimmt es nicht wunder, 

daB Wieland s i c h gerade mit diesem Werk immer wieder ausein-

andersetzte und zwar k r i t i s c h im Theages (1755)? im A r i s t i p p 

(1801) und einmal poetisch i n den Grazien (1770). Im Rahmen 
dieser Auseinandersetzung sind es vor allem Gedanken iiber das 

Wesen des Eros und die Lehren der mantineischen Seherin Dio-

tima, wie die Riickfiihrung der Liebe (Eros) auf die E l t e r n -

schaft von Reichtum (Poros) und Armut (Penia), um die Wie

lands Denken k r e i s t , und die immer wieder i n seinen Anspie-

lungen auftauchen. Man spricht geradezu P l a t i t i i d e n aus, wenn 

man darauf hinweist, daB die gesamte Auseinandersetzung mit 

Platon im Wielandwerk die Form einer komischen Widerlegung 

heuchlerischer Tugendanspriiche des sogenannten platonischen 

Eros annimmt, den Wieland auch mitunter, wie den Plato s e l b s t , 

a l s „Sophist" bezeichnet. Und zur I d e n t i f i z i e r u n g dieses Be

g r i f f s im wielandschen Gefiihlsregister kann auf vorhergehend 

Besprochenes verwiesen werden. Ob er s i c h nun i n einer h e i -

l i g e n r e l i g i o s e n Kuh verbi r g t , oder i n einem h e i l i g e n p o l i -

tischen Ochsen - welchem Wieland wohlweislich, wie aus dem 

d i s k u t i e r t e n GeBnerbrief e r s i c h t l i c h , aus dem Wege zu gehen 

(S.71) r i e t -, ob er die Verfiihrungsversuche a l t e r P r i e s t e -

rinnen i n Delphi oder g e i l e r P r i e s t e r i n Agypten und l a s z i -

ver Tyrannen deckt, jedesmal i s t dieser si c h sublimiert 
2 

stellende platonische Eros a l s ein „wahrer Proteus" im S p i e l 

und es g i l t , ihn naturverniinftigerweise i r o n i s c h zu profanieren. 
1 V g l . h i e r z u 12,552; 5,225; 5,228; 5,230 233,252 
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In den Grazien wird d e u t l i c h , wie s i c h Wieland an der Vor-

s t e l l u n g eines von den Grazien ko n d i t i o n i e r t e n ( i n anderen 

Worten: „xenophontischen") Eros o r i e n t i e r t e , welcher mit ihnen 

zusammen"direkt verantwortlich zeichnet fiir die Geburt des 

sokratischen „Genius der Ironie." Durch diesen xenophonti-

schen Amor und diesen sokratischen Genius der Ironie a r b e i -

tet die „gute Mutter Natur" mit der Notwendigkeit n a t l i r l i c h e r 
2 

Empfinduhgen, deren E i n g r e i f e n i n das Geschehen platonische 

Pratensionen i r o n i s c h e n t l a r v t . Wie dieser Genius im E i n z e l -

f a l l mit der nat i i r l i c h e n Liebe zusammenarbeitet, hatte Wie

land i n Musarion demonstriert. Seine Herkunft s t e l l t er i n 

den Grazien mythologisierend dar, um ihn dabei auch g l e i c h 

wieder zu c h a r a k t e r i s i e r e n und mit andern Typen seiner Art 

zu i d e n t i f i z i e r e n . Denn e i n aristophanischer Genius, d.h., 

ein „unziemlicher," kann es ebenso wenig sein wie ein f r a n -

zosischer aus den vorgenannten Griinden. Deshalb werden von 

ihm mit dem aus dem Geiste der Liebe und den Grazien gebo-

renen Genius der sokratischen Ironie auch nicht etwa A r i s 

tophanes oder V o l t a i r e gleichgesetzt - die „gute Absicht" 

bei der Sache, sowie das „reine Herz" des Autors hatte er 

der friiheren Verlobten b r i e f l i c h zugesichert -, sondern die 

s t i l i s t i s c h „feinere" „Horazische S a t i r e " und der „Luciani-

sche Spott." Es i s t die klassische Trennung der B e g r i f f e , 
^ 2 9 , 1 5 6 2DaB Wieland die Symbolfigur des Eros-Amor v i t a l -
analog und nicht_ i d e a l i s c h verstanden haben w i l l , erkennt 
man, wenn es schon i n der Erstausgabe des Agathon heiBt: 
„Es i s t i n der Natur der Liebe (so z a r t l i c h und uncorper-
l i c h sie immer seyn mag) so lange zuzunehmen, bis sie das 
Z i e l e r r e i c h t hat, wo die Natur sie zu erwarten scheint." 
(Ed .prin.S . 1 7 0 ). Vgl. auch..5,4-3. - Liebe i s t also nicht das 
durch sokratische..Ironie a l l e r „zufalligen Konkretion Ent-
k l e i d e t e " - wie man es bei Kierkegaard l i e s t -, ihre Bestim-
mung l i e g t bei Wieland n i c h t , wie bei Kierkegaard „im Abstrak-
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wie man sie auch a l s philanthropische horazische und misan-

thropische juvenalische unterscheidet. 

In seinem Symposion, von dessen Bedeutung fi i r Wielands 

E i n s t e l l u n g zum „Platonismus" bereits die Rede war, v e r f o l g t 

Platon den Zweck, die aus dem Widerstreit des Dialogs gewon-

nene Erkenntnis einer im Eros begriindeten Idee des Schdnen 

da r z u s t e l l e n . Dazu unterziehen sic h sechs Teilnehmer eines 

Gastmahls im Hause des Tragodiendichters Agathon i n je einer 

Ansprache der Aufgabe, der Reihe nach den Liebesgott Eros zu 

preisen, da dem Gott weder von den Dichtern Lobgedichte, noch 

von den Sophisten Preisreden gewidmet wiirden. Als Gesprachs-

partner haben sich auBer dem jungen Phaidros und dem Pausani-

as der Arzt Eryximachos, der Komodiendichter Aristophanes, 

der Tragodiendichter Agathon a l s Gastgeber, und Sokrates e i n -

gefunden. Jede der einzelnen Reden dient zur Beleuchtung e i 

ner Seite des Eros. 

Zuerst p r e i s t Phaidros den Eros a l s altesten.der Gotter. 

Vor ihm s e i nur das Chaos gewesen; Eros siege also iiber die 
ten der platonischen Idee", sondern dort, wo die Natur sie 
erwartet. Als n a t i i r l i c h e Notwendigkeit hat sie die Aufgabe, 
zu fiihren, auch zu verfiihren, insofern es leere p h i l o s o p h i -
sche Phrasen zu widerlegen g i l t : „Denn die Natur weiB nichts 
von Idealen."(29,160). In der Lustreise ins Elysium (1787) 
l e g t Wieland f o l g e r i c h t i g seinem Sprachfiihrer Xenophon die 
Worte i n den Mund, Natur und Notwendigkeit seien ihm Syno-
nyme (31,4-33) • - G.Leuca weist nach, daB bereits im Jahre 
1773 der unbekannte.englische Ubersetzer der Erstausgabe von 
Wielands Per Sieg der Natur iiber die Schwarmerey, oder die 
Abentheuer des Don S y l v i o von Rosalva den wielandschen Be-
g r i f f „Natur" mit "Reason" iibersetzte: "Reason triumphant 
over fancy; exemplified i n the Singular..Adventures of Don 
Sylvio~de Rosalva. A History in_which every marvellous-
event occurs Naturally." Dazu Leuca: "The Eng l i s h t r a n s l a 
tor knew very.well what-.Wieland meant,by "Natur." The f i r s t 
phrase of the t i t l e expresses a cardinal p r i n c i p l e of Wie
land's philosophy of l i v i n g . " Leuca, G. Wieland and S c h i l l e r . 
Diss.Harvard, 1951- 3.2 1 
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Z e i t . Pausanias, der nachste Redner, bestatigt die Z e i t -

l o s i g k e i t des „auf das Ewige" abzielenden Liebesgottes. 

Dennoch i s t Eros fi i r ihn zwiefacher Natur, ein „Doppelwe-

sen," wie es j a auch eine „himmlische" Aphrodite Urania 

und eine „ pro fane*' Aphrodite Pandamon gebe. Der Arzt Ery-

ximachos versteht den Eros ebenfalls a l s Doppelnatur, doch 

vom Starfbunkte der Medizin a l s wohltuende Mischung von 
1 

„Entgegengesetztem" und Peindseligem wie „das Kalte und 

Wartne, das B i t t e r e und das SiiBe, das Trockene und das Nasse." 

Aristophanes, an«; die Vorredner ankniipfend , deutet Eros a l s 

Sehnen der beiden T e i l e Mann und W'eib, die einst a l s v i e r -

armige und -beinige Doppelwesen lebten bis G o t t e r g r o l l sie 

trennte, zueinander. Agathon bemangelt die Ausfiihrungen der 

anderen iiber die Liebe. Eros s e i unter den Gottern nachweis-

l i c h insofern der jiingste, a l s s i c h a l l das Arge unter ihnen 

ereignete solange die Notwendigkeit herrschte. Hatte Eros 

damals schon unter ihnen geweilt, hatten sie einander n i c h t 
2-1 

verschnitten „und i n Bande geworfen." Eros s e i auch ein 

Kiinstler, durch den a l l e s Lebende entsteht und gebildet wird. 

„Denn was einer nicht hat oder nicht weiB, das kann er auch 
3 

einem andern nicht geben oder lehren."^ 

Im Gegensatz zu den Behauptungen seiner Vorredner verweist 

der g'etzt an die Reihe kommende Sokrates, mit seiner Prage-

methode dem Agathon gedesmal eine Bestatigung abnotigend, 

daB es umgekehrt s e i : man l i e b t , was man begehrt; und man 
begehrt, wessen man bediirftig i s t . Ist man gesund, so wird 

. _____ 
Platon Samtliche Werke 2. In d.Ubers.v.Priedr.Schleiermacher 

mit der.Stephanus-Numerierung. Hamburg: Rowohlt, 1960. 186d 
2ebd. 195c 5ebd. I96e-197a 
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man nicht Gesundheit begehren. Ebenso i s t es mit dem Reich-

tum. Da Eros aber Liebe zum Schonen und Guten s e i , so f o l -

gert s i c h daraus, daB Eros dieser beiden Eigenschaften be-
A 

d u r f t i g s e i . Epos i s t also weder schon noch gut. Zuletzt ver-

mag Agathon nicht mehr zu widersprechen, d.h. dem Sokrates 

schon, doch der Wahrheit n i c h t . 

Der zweite T e i l der Rede des Sokrates s t i i t z t s i c h auf die 

Ansichten der „Mantineerin namens Diotima." Von ihr s e i er 

ebenso widerlegt worden, wie Agathon soeben von ihm, betont 

Sokrates. Es f o l g t nun die entscheidende Losung des Eros-

problems. Von ^iotima laBt s i c h Sokrates belehren, daB, ob-

g l e i c h der Eros weder das Schone noch das Gute b e s i t z t , da

raus noch nicht zu folger n s e i , daB er notwendigerweise haB-

l i c h oder schlecht sein miisse. Er steht vielmehr - und zwar 

al s Damon, nicht a l s Gott - zwischen schon und haBlich, gut 

und schlecht. Die gleiche M i t t e l s t e l l u n g eignet ihm zwischen 

Weisheit und Unwissen. Er i s t der nach Weisheit Strebende, 

der „Philosoph;" denn weder die Weisen philosophieren - sie 

sind schon am Z i e l e -, noch die Unweisen, denn diese sind 
2 

sich ihres Mangels nicht bewuBt. 
Diese M i t t e l - und M i t t l e r s t e l l u n g des Eros e r k l a r t s i c h 

aus seiner Abkunft her: „Als namlich Aphrodite geboren war, 

schmausten die Gotter, und unter den ubrigen auch Poros 

(Reichtum), der Sohn der Metis. Als sie nun abgespeist, kam, 

um s i c h etwas zu erbetteln, da es doch f e s t l i c h herging, auch 

Penia (Armut) und stand an der Tiir. Poros nun, berauscht vom 

Nektar, denn Wein gab es noch n i c h t , ging i n den Garten des 
1ebd. 201b 2204ab 
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Zeus hinaus, und schwer und miide wie er war, s c h l i e f er e i n . 

Penia nun, die i h r e r D i i r f t i g k e i t wegen den Anschlag faBte, 

ein Kind mit Poros zu erzeugen, legte s i c h zu ihm und empfing 

den Eros. Deshalb i s t auch Eros der Aphrodite Begleiter und 

Diener geworden, wegen seiner Empfangnis an ihrem Geburtsfest, 

und weil er von Natur e i n Liebhaber des Schonen i s t und Aphro-
1 

d i t e schon i s t . '* 
Al s ewiges Verlangen nach dem Schonen i s t Eros auch Begeh-

ren des Guten und Sehnsucht nach G l i i c k s e l i g k e i t . Eros w i l l 

zum Z i e l e der ewigen G l i i c k s e l i g k e i t , und so strebt er dort-
hin durch Zeugung im Schonen auf korperlichem und geistigem 

p 
Gebiete. uDie Weise des Liebesvollzuges i s t Zeugung im Scho

nen um der Unsterblichkeit w i l l e n . " Die Schonheit i s t also 

eine „geburtshelfende" Gottin^ f i i r die Zeugung. Die l e i b l i c h 

Zeugungslustigen wenden sich Weibern zu, von denen sie Fort-

dauer, d.h., Unsterblichkeit durch Kinderzeugung erhoffen. 

Auf seelischem Gebiet entspricht der Kinderzeugung die Zeu

gung von Tugenden. Wen es zu solcher Zeugung t r e i b t , der 
it 

sucht das Schone, worin er zeugen kann. Es i s t die pl a t o -

nische Ideenlehre i n i h r e r Anwendung auf die Idee des Scho

nen, die hier begegnet. 

Die groBe und ebenso tiefschiirfende wie ei g e n w i l l i g e Un-

tersuchung der Ironie, welche Sjzfren Kierkegaard i n einer un

ter dem E i n f l u B Hegels und der deutschen Romantiker i n den 

Jahren 1840-4-1 entstandenen Magisterthese vorlegt, setzt zum 

Beweis eines i h r e r Hauptsatze.bei Platons Symposion an. 

^ebd. 203bc 2ebd. 216cd 5ebd. 206d 4ebd.208e209a 



-126-

Und wenn Kierkegaards Auslegung der sokratischen Ironie nach 

Platon h i e r nicht etwa als D e f i n i t i o n der romantischen I r o 

nie gewertet werden s o i l , so andert das nichts an der Tat-

sache, daB fiir Kierkegaard - wie , .im • Porschungsber i c h t des 

I . T e i l s erwahnt ( S . 1 3 ) -, beide B e g r i f f e , Ironie and Roman-

t i k , Synonyme sind. Das muBte noch einmal betont werden, denn 

die nachfolgende Gegeniiberstellung der kierkegaardschen and 

wielandschen Ansichten zu dem gleichen Thema dient vorerst 

dem Zweck, Wielands Vorstellung von der Ironie durch Kon-

t r a s t i e r u n g d e u t l i c h e r hervortreten zu lassen. 

Eine Generation nach Wielands Tod deutet Kierkegaard 

die Ironie a l s Vereinfachung der Verwicklungen des Lebens 

durch Riickfiihren auf eine „fort und f o r t abstrakter werdende 

Abbreviatur" und i d e n t i f i z i e r t s ie auf diese Art mit Platons 
1 

Ideenlehre. Die Darstellung vom Wesen des Eros im Symposion 

e r f o l g t , indem die dem Sokrates vorausgehenden Reden nicht 

a l s „Momente des schlieBenden Verstandnisses" gesehen werden 

s o l l e n , „sondern weit eher a l s eine i r d i s c h e Schwere, deren 

der Gedanke s i c h immer mehr entledigen muB;" und so erhebt 

s i c h dann die schlieBende Betrachtung des Sokrates iiber das 

Wesen des Eros „in stetigem Steigen immer mehr iiber die a t -

mospharische L u f t , bis daB der Atem nahezu stockt i n des Ab-

straktem reinen Ather." Die geschichtliche Bedeutung des So-

krates l i e g e i n seiner Methode, i n der „sattsam" bekannten 

Pragekunst. Diese bestent darin, daB Sokrates, s i c h anfangs 

unwissend s t e l l e n d , an seine Gesprachspartner Fragen r i c h t e t , 

deren unausweichliche Beantwortung am Ende zum Beweis ihr e r 
1Kierkegaard, S - 3 1 2ebd.,S.41 5ebd.,S . 3 1 
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eigenen Unwissenheit f i i h r t . Gefragt werden kann nach Kierke

gaard i n zwiefacher Absicht. Entweder man f r a g t , um eine Ant-

wort zu erhalten, welche die begehrte F i i l l e enthalt; „oder 

man kann fragen, n i c h t um der Antwort w i l l e n , sondern um durch 

die Frage den scheinbaren Inhalt auszusaugen und alsdann eine 
p 

Leere zuruckzulassen." 

Das erste Verfahren bezeichnet er a l s ein spekulatives, 

das zweite a l s das „ironische." Anhand des Symposions demon-

s t r i e r t Kierkegaard"nun diese ironische, aussaugende Frage-

methode des Sokrates folgendermaBen: 
„Sokrates geht nun wie gewohnlich fragenderweise zu Werke; 

er beginnt mit einer jener echten sokratischen aussaugenden 
Fragen, ob Eros seiner Natur zufolge Liebe zu etwas oder n i c h t 
zu etwas s e i ; wenn nun aber die Liebe das, wa;s i h r Gegenstand 
i s t , zugleich begehrt, so b e s i t z t sie ihn' ja n i c h t , sondern 
bedarf seiner, wiewohl Bediirfen verstanden wird a l s der Wunsch 
nach seinem dauerhaften kiinftigen B e s i t z ; denn man begehrt ja 
auch dasjenige, das man nicht hat, wo man wiinscht, dasjenige 
das man hat, auch i n Zukunft zu behalten. Liebe i s t somit Be
diirfen, Begehren dessen, das man nicht hat, und wenn Liebe 
nun Liebe zum Schonen i s t , so bedarf Eros also der Schonheit 
und b e s i t z t s i e nicht....Ebenso lie B e sich dies nun mit a l i e n 
Ideen durchfiihren, und wir sehen, inwiefern Sokrates nicht 
die Schale abzieht, um zum Kern zu gelangen, sondern den Kern 
aushohlt....Sokrates hat seinen Vortrag mit einer Ironie e i n -
g e l e i t e t , aber das war...bloB eine ironische Geste....Die Vor-
redner hatten gar v i e l iiber Liebe gesprochen, und davon hat
te f r e i l i c h v i e l e s mit diesem Gegenstande nichts zu tun, doch 
bli e b immerhin die Voraussetzung i i b r i g , daB iiber Liebe eine 
Menge zu sagen s e i . -Und siehe da, Liebe i s t Begehren, i s t 
_ -
Nach Kierkegaard b i l d e t den Gegensatz hierzu die vermeint-

l i c h e Kunst der Sophisten, antworten zu konnen. Kierkegaard, 
S .32 -
2ebd., S .35 
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Bediirfen usw. Jedoch Begehren, Bediirfen usw. sind ein Nichts. 
Wir sehen j e t z t die Art des Verfahrens. Die Liebe wird immer 
mehr der z u f a l l i g e n Konkretion entkleidet, i n der s i e s i c h 
i n den vorhergehendeh Reden gezeigt, und wird zurtickgef iihrt 
auf ihre a b s t ^ r a k t e s t e B e s t i m m u n g , i n 
welcher sie sic h nicht a l s Liebe von diesem oder jenem oder 
zu diesem oder jenem d a r s t e l l t , sondern die Liebe zu etwas, 
das sie nicht hat, d.h. a l s Begehren, Verlangen....Diese Be
stimmung i s t nun zugleich die abstrakteste, oder r i c h t i g e r , 
sie i s t das Abstrakte selbst, nicht im Sinne des Ontologi-
schen, sondern im Sinne des seines Inhalt Entbehrenden. Man 
kann n a t i i r l i c h e i n e r s e i t s das Abstrakte a l s das a l l e s Begrun-
dende auffassen..., und es s i c h zum Konkreten h i n bestimmen, 
si c h darin e n t f a l t e n lassen. Anderseits aber kann man umge-
kehrt auch vom Konkreten ausgehen und, indem man das Abstrak
te im Sinne ( i n mente) hat, dieses im Konkreten finden und 
aus dem Konkreten herausfinden. Keines von beiden i s t aber 
bei Sokrates der F a l l . Sein Abstraktes i s t durchaus i n h a l t s -
loses Bezeichnen. Er geht vom Konkreten aus und gelangt zum 
Abstraktesten....Das Ergebnis zu dem er gelangt, i s t die 
e i g e n t l i c h unbestimmbare Bestimmung des Seins: die Liebe 
i s t ; . . . . G l e i c h wie aber das Abstrakte i n dem Sinne des 
Ontologischen nun im Spekulativen seine G i l t i g k e i t hat, eben
so hat das Abstrakte a l s das Negative seine Wahrheit i n dem 

A 

I r o n i s c h e n . " 
Der Anti-Platonismus Wielands i s t eine von der Forschung 

allgemein anerkannte Tatsache. Dennoch scheint uns hier noch-
mal der Hinweis am P l a t z , daB sic h der dem Romantischen zu-
grunde liegende Platonismus, von dem Kierkegaard seinen Iro-
n i e b e g r i f f a b l e i t e t , mit Wielands Weltanschauung kaum auf e i 
nen Nenner bringen laBt, auch nicht mit dem Skeptizismus s e i -

2 
ner Spatzeit. __ _ 
ebd.,S.44- Vgl.hierzu I.S.Stamm, "Wieland and Scep

t i c a l Rationalism," Germanic Review XXXIII (1958) S.15-29-
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Wielands Vorstellung von der sokratischen Ironie verhalt 

s i c h zu der Kierkegaards noch wie das Konkrete zum Abstrak-
1 

ten, wie die s i n n l i c h e W i r k l i c h k e i t zur Wahrheit der Idee. 

Die Zumutung, einen abstrakten B e g r i f f des Schonen zu l i e -

ben, fordert Wielands Ironie heraus. Im allgemeinen wird man Wie s i c h im folgenden zeigen wird, k o n k r e t i s i e r t Wielands 
Ironie, wohingegen die des Sokrates i n Platons Symposion i n 
der Deutung des Kierkegaard a b s t r a h i e r t . Dieser Tendenz zum 
„Konkret i s i e r e n " . i s t s i c h Wieland bewuBt, j e d e n f a l l s auBert 
er s i c h dahingehend iiber s e i n eigenes kiinstlerisches Schaf-
f e n s p r i n z i p : „Denn weil i c h nie im Sinn hatte, einzelne Orte 
oder Personen weder zu konterfeien noch zu Garicaturen zu 
machen und so einem unedeln Gelachter preiszugeben," - man 
erinnert s i c h h i e r noch einmal an die be r e i t s besprochenen 
Einwande Wielands gegen die Methoden des Aristophanes -; 
denn seine Absicht s e i bloB gewesen, „den A b d e r i t e n -
c h a r a k t e r , so wie ich ihn mir i n abstracto dachte, 
ve r m i t t e l s t einer Reihe von erdichteten Begebenheiten i n con-
creto darzustellen."(He 38,635)• - Gleichlautend auBert er 
s i c h iiber sein einftihlendes tlbersetzungsprinzip, welches er 
aus der Seelenverwandtschaft mit seinen geliebten Wahlahnen, 
den sokratischen Ironikern, gewinnt: „Ein Dichter i s t - we-
nigstens i n manchen Pallen - g l i i c k l i c h e r einen andern Dich
ter zu erraten, a l s Kunstrichter, die so v o l l Theorie, Me-
thode und Metaphysik der Kunst sind, daB a l l e C o n c r e-
t a des Dichters, durch eine Operation die ihnen mechanisch 
geworden i s t , s i c h i n ihrem Kopfe i n A b s t r a c t a ver-
wandeln, aus jedem i n d i v i d u e l l e n Zug eine allgemeine Regel, 
und somit z u l e t z t aus einem Avis an einen hochgebornen jungen 
Autor, den man vor einer ungliicklichen Liebhaberei warnen 
wollte, eine Theorie der dramatischen Dichtkunst wird."(BeiB-
ner 111,791)» - Die typologisierende Denkungsweise Wielands 
verrat sich i n episodischen Schilderungen wie der folgenden: 
„Ich verstehe dich wohl, aber ich kann eine gewisse Art von 
GleiBnerei nicht l e i d e n , die ich i n unsrer Pamilie - i c h mei-
he die Pamilie des Deukalion und Pyrrha - herrschen sehe. Ist 
die Rede iiberhaupt von den Schwachheiten, Pehlern und Gebre-
chen der menschlichen Natur, so gesteht jedermann, daB er die 
seinigen auch habe, daB er deren v i e l e habe. Aber gebt diesen 
Schwachheiten oder Pehlern ihren rechten Namen, l e s e t das 
ganze Register von Stuck zu Stiick ab und h a l t e t bei jedem Um-
frage; so wird sich.kein Mensch auch nicht zu einem einzigen 
von a l i e n bekennen wollen.. Welche Ungereimtheit! - Ich hasse 
sie von Herzen! " (19,4-2). He.uchlerisches Bekenntnis zum ab
strakten. P r i n z i p wird durch Konfrontation mit dem konkreten 
P a l l a l s Selbstbetrug e n t l a r v t . P.Michelsen sieht h i e r i n die 
entscheidende Zeittendenz des 18.Jahrhunderts, i n welcher s i c h 
der Antagonismus der Periode. .von der objektiven Seite aus dar-
s t e l l e : „...und so sehr dieser Gegensatz Q/on R e a l i t a t und 
Idee] zu a l i e n Zeiten fiir die Weltdeutung des Menschen •/••••• 
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von ihm, dem Dichter, keine Widerlegung Platons durch sach-

l i c h e Argumente erwarten. Fur Wieland g i l t , was Kierkegaard 

an Jean Paul bemangelt; auch er „redet a l s Asthetiker mehr 

aus einer reichen kiinstler ischen "Erf ahrung heraus, als daB 
p 

er seinen asthetischen Standpunkt e i g e n t l i c h begriindet. 
Der Ironiker Wieland macht s i c h dagegen iiber die Lehren P l a -

3 
tons l u s t i g , indem er deren Auswirkungen auf ihre Adepten 

konkret ausmalt und damit den Kontrast zwischen hoher Theo

r i e und niederer W i r k l i c h k e i t e n t l a r v t . Das groBe Thema i s t 

h i e r b e i der a l s unkorperlich verstandene Eros des Symposion. 

Es s e i hie r ein fiir das gesamte Wielandwerk bezeichnendes 

B e i s p i e l aus dem Briefroman A r i s t i p p angefiihrt, welcher a l s 

Hohepunkt seiner Theorie der Ironie und seines Herumstrei-

tens mit Platon bezeichnet werden kann. Im A r i s t i p p werden 

a l l e die verstreut iiber ein halbes Jahrhundert erhobenen Vor-

wiirfe gegen Platon noch einmal gesammelt und systematisch auf 

die einzelnen Dialoge erneut losgelassen. Vor allem Das Sym

posion und Der Staat r e i z e n Wielands A n g r i f f s l u s t . Mit a l l e r 
Belevanz war, so sehr besaB er doch fur die Aufklarung eine 
ganz spezifische Bedeutung, da die Idee a l s hochste R e a l i -
t a t , aus der a l l e andere W i r k l i c h k e i t abgeleitet und auch 
logisch deduziert werden konne - Urprinzip jeder r a t i o n a l e n 
Weltsicht -, zweifelhaft geworden war und vor den Richter-
stuhl der empirischen W i r k l i c h k e i t z i t i e r t ward....Die Norm 
sel b s t , die Vorstellung des vollkommenen Menschen, wird a l s 
Idee noch aufrechterhalten, aber daB sie nicht zu erreichen 
i s t : ihre N i c h t r e a l i s i e r b a r k e i t wird j e t z t das scharfste 
Opprobrium wider s i e . " (Michelsen, S.178f). 
\Man erwarte nicht die gedanklich-wortliche Aufl.osung e i 
nes philosophischen Problems; der Ton i s t die Hauptsache." 
(Kausch Grazie, S.14). 
2Kierkegaard, S.249 
3„Aus ihren Priichten s o l l t i h r sie erkennen, - i s t eine 
h e r r l i c h e untriigliche Regel. . . . " (36,239) • 
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Raffinesse seiner Alterserfahrung v e r f l i c h t Wieland i n die 
1 

Darstellung seines „Anti-Platonischen Symposions" die ge-

radezu d r a s t i s c h kohkrete Episode von Speusipp und Lasthenia, 

dem Neffen Platons und seiner Geliebten. 

In i h r e r Bosheit erinnert diese Art der Widerlegung einer 

Lehre durch Aufzeigen i h r e r kontraren Resultate im Alterswerk 

an die aristophanische Manier der Komischen Erzahlungen s e i 

ner fruhen Periode. 

Die Geschichte wird gedanklich und s t r u k t u r e l l so eng mit 

der Schilderung eines „xenophontisch na t i i r l i c h e n " Gastmahls 

im Hause der Lais verbunden, daB die ironische Kontrastwir-

kung nicht ausbleiben kann, bis ihre Aufldsung - ein „Geheim-

n i s " psycho-erotischer Art wie etwa die Heimlichkeiten der 

Grazien -, e r f o l g t und zwar mit einem „Knalleffekt", mochte 

man es" nennen^welcher a l s Hohepunkt der kontrastierenden Ge-

geniiber st e l l u n g des lai s ' s c h e n und des platonischen Symposi

ons e r f o l g t . 

In Platons Akademie entdeckt A r i s t i p p den „Hermaphroditen" 

Kleophron; eine ironische Anspielung auf die u r z e i t l i c h e n An-
2 

drogynen des Aristophanes im Symposion i s t h i e r nicht zu 

uberhoren, denn unter der mannlichen Verkleidung des gungen 

Kleophron steckt, wie sich bald h e r a u s s t e l l t , die bildhiib-
3 

sche „sechzehnjahrige Schwarmerin" Lasthenia, eine Geliebte 
— 

Von iiber v i e r z i g Seiten, 23,263ff-
Denen man bei W.ieland immer wieder begegnet, so z.B. i n der 

Geschichte des W e i s e n Danischmend : ,,Kurz, er horte nicht auf, 
dariiber zu philpsophiren, bis er' s endlich so weit brachte, 
mit ich weiB nicht welchem a l t e n Weisen sich s elbst fiir die 
bloBe Halfte eines Menschen zu halten "(9,11); vgl.hierzu 
auch die Anm.9,294.... 
323,175 ~ 
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des Speusippus, des Neffen Platons. Lasthenia, „von einer 

heftigen Liebe zur Philosophie entbrannt," zahlt i n Athen 

zu „Platos e i f r i g s t e n Schiilern." In W i r k l i c h k e i t i s t die 

Lasthenia g'edoch eine „kleine Spitzbubin" und Speusippus 

ein „kleiner Heuchler." Sie laBt s i c h namlich von der groBen 

Hetare: L a i s , der es selbst darum zu tun i s t , die Ideenlehre 

Platons durch erotische Verfiihrung seiner selbst oder seines 

Neffen zu widerlegen und ihn damit fi i r seine moralische Uber-

hebli c h k e i t zu bestrafen, geradezu auf Speusippus ansetzen, 

welcher wiederum „wie ein Pisch g i e r i g auf die goldene P l i e -

ge zufahrt."^ L a i s l e h r t d i e Lasthenia, die ungewohnte Knaben-

r o l l e zu s pielen, um Z u t r i t t zur Akademie zu erhalten, den 

sie „als Madchen" nicht erhoffen konnte. Wiederum l i e g t h i e r 

eine ironische Anspielung, und zwar auf die Paderastie vor, 

mit der Wieland s i c h gegen einen seiner Ansicht nach unnatiir-
4 

l i c h e n Aspekt des deutschen Griechenkults wendet. Diese Kna-

benliebe wird dann noch einmal getroffen, wenn si c h der groBe 

Onkel Platon selbst i n den weiblichen Knaben v e r l i e b t , nach-

dem geniiBlich b e richtet worden war: „Plato wenigstens schei|nt 

nicht den mindesten Argwohn zu hegen, und die Liebe seines 

Neffen zu dem schonen Knaben um so weniger zu m i B b i l l i g e n , 

da beide, der Liebhaber und der Geliebte, e r k l a r t e Verehrer 

des Systems der begeisterten Diotima sind, von welcher sein 
_j p ~ ' 23,169 Wieland verlangt von philosophischen Padagogen, 
daB sie ihre Lehren vorleben. Vgl.hierzu die E i n l e i t u n g zu 
Kombabus, wo er den S t r e i t der a l t e n Weisen um das Wesen der 
Tugend b e i l e g t , indem er a l i e n rechtg.ibt; Voraussetzung: 
„Ein echter Biedermann/Zeigt seine Theorie im Leben."(10,92). 
3 4 
- ;23,175 Der korperliche Schonheitskult i n der deutschen 
Griechenverehrung, „der i n Mannerfreundschaften und vor a l -
lem i n Preundschaften zu schonen Knaben gipfelt"(Bantel,S.140), 
wird von Wieland nicht a l s i i b e r s i n n l i c h a k z e p t i e r t . Der Urhe-
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Sokrates die s u b t i l e Theorie der iibersinnlichen Knabenliebe 
(die er der Ti s c h g e s e l l s c h a f t des gekronten Dichters Aga
thon so r e d s e l i g vortragt) i n seiner Jugend gelernt zu ha-

1 

ben vorgibt. Nun gerat Speusippus zur Strafe fiir seine Heu-

ch e l e i i n eine komische E i f e r s u c h t , i n der er si c h i r o n i s c h e r 

weise damit t r o s t e t , „daB die Liebe seines Oheims vermuthlich 
2 

- platonischer seyn werde, a l s die seinige." 

Der besagte E f f e k t kommt auch bald darauf: „Der schone 

Kleophron beschenkte namlich seinen Platonischen Liebhaber 

mit - einem wunderschbnen Knablein, dem zu einem kleinen Amor 

nichts a l s die Fli i g e l f e h l t e n ; " nachdem kurz zuvor, wahrend 

des Gastmahls im Hause der L a i s , zu welchem AnlaB man iiber 

das platonische Symposion d i s k u t i e r t e , Praxagoras die bedeut-

samen Worte gesprochen hatte, „daB die Liebe weder ein Gott 

noch e i n Damon, weder Uraniens, noch Polymniens, noch Pe-

niens Sohn, sondern eine menschliche Leidenschaft und die 

physische Wirkung gewisser Triebe und Neigungen unsrer aus 

Thier und Geist sonderbar genug zusammengesetzten Natur i s t . " 

Der Bezug dieser Episode im spaten A r i s t i p p zu der Geburt 

des „Genius der Sokratischen Ironie" aus dem Geiste der L i e -

be i n den Grazien aus Wielands m i t t l e r e r Periode, bedarf k e i -

nes besonderen Hinweises. Ebenso o f f e n s i c h t l i c h i s t die Kon-

sequenz seines ironischen Antiplatonismus', welcher iiber e i n 

halbes Jahrhundert die Thematik seines d i c h t e r i s c h e n Werkes 
heberschaft beschuldigt'er Platon. Von Winckelmann iiber P l a -
ten b i s zu George und sogar..bei Benn - so z.B. i n seinem,Auf
satz „Die Geburt der Kunst aus der Macht" -,,kann man tatsach 
l i c h einen i n diesem Sinn „platonischen"-EinfluB f e s t s t e l l e n . 
123,170 223,188 523,297 423,283' 



w e i t g e h e n d bestimmt. F r e i l i c h b l e i b t im A r i s t i p p auch 

P r a x a g o r a s n i c h t u n w i d e r s p r o c h e n . Doch daB d i e L i e b e e i n e 

m e n s c h l i c h e L e i d e n s c h a f t , und a l s s o l c h e f i i r das g e s e l l -

s c h a f t l i c h e M i t e i n a n d e r von groBerem Wert und I n t e r e s s e 

i s t a l s m e t a p h y s i s c h e S p e k u l a t i o n e n , i s t f i i r W i e l a n d e r -

w i e s e n : „Denn e i n e L i e b e ohne B e g i e r d e , e i n e L i e b e d i e vom 

b l o B e n Ahschauen l e b t , und d e r G e g e n l i e b e r e i n e n t b e h r e n 

kann, mochte doch wohl i n d i e s e r s u b l u n a r i s c h e n W e l t eben 

so gut e i n H i r n g e s p i n s t s e y n , a l s d i e L i e b e z u einem U r -
2 

schonen, das weder i n den B e g r i f f noch i n d i e S i n n e f a l l t . " 

W i e l a n d m i B t r a u t - w i r w i e d e r h o l e n es noch e i n m a l - d e r 

g e g e n s t a n d s l o s e n L i e b e , d e r L i e b e zum A b s t r a k t e n , zum „ab-

gezogenen" B e g r i f f . L i e b e i s t ihm u n t e r anderem auch M i t -

t e i l u n g s b e d i i r f n i s , was schon an d e r D i a l o g f r e u d i g k e i t s e i 

n e r L i e b e s p a a r e e r s i c h t l i c h w i r d . Und so i s t f i i r i h n n i c h t s 

u n n a t i i r l i c h e r , „als d i e D i i r f t i g k e i t z u r M u t t e r d e r L i e b e z u 

machen, wie P l a t o i n seinem Gastmahle t h u t . " Aus M i t t e i l u n g s -

b e d i i r f n i s , das s i c h aus einem k o r p e r l i c h e n und s e e l i s c h e n 

N i c h t s g a r n i c h t s p e i s e n k o n n t e , - L i e b e n d e haben s i c h immer 

e i n e P i i l l e von „Geheimnissen" m i t z u t e i l e n -, i s t d i e L i e b e 

e i n m e n s c h l i c h e f und k e i n m e t a p h y s i s c h e r Z u s t a n d , und a l s 

s o l c h e r wiederum bestimmend f i i r d i e A r t und "Weise m e n s c h l i -

c h e r B e z i e h u n g e n . Wie s i e s i c h a u B e r t i n t e r e s s i e r t den G e s e l l 
^ S y s t e m f e i n d l i c h k e i t und Abneigung kommen b e r e i t s f r i i h b e i i h 
zum A u s d r u c k : „Ueberhaupt b i n i c h d e r Meynung das U n t e r s u c h u n 
gen i i b e r S o l c h e . ' M a t e r i e n w ie d i e E w i g k e i t d e r Welt., d i e mona-
den, d i e Q u e l l e d e r Bewegung, e t c . u n n i i t z l i c h s i n d . Etwa noch 
40 J a h r e , so werden w i r d i e Welt aus einem g r u n d l i c h e r n Ge-
s i c h t s p u n c t ansehen, und i i b e r u nsere Systeme l a c h e n . I c h wer
de gewiB n i e m a l e n i n e i n e n p h i l o s o p h . S t r e i t g e f l o c h t e n werden 
konnen i i b e r M e t a p h y s i s c h e S u b t i l i t a t e n . . . . " (Brw. I , 7 9 f • ) 
2 2 3 , 2 8 2 3 3 3 , 7 9 
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s c h a f t s k r i t i k e r und M i l i e u t h e o r e t i k e r Wieland, i h r Verhalt-

n i s zu den menschlichen Charaktereigenschaften den Psycho-

logen i n ihm. Fur Wieland e x i s t i e r t Liebe primar a l s Sam-

melbegriff menschlicher Triebe, von denen sich der ironische 

Dichter etwa die gleichen Vorstellungen macht, wie Laurence 

Sterne, der sie i n der erotischen Nasenmetapher a l s Lebens-
philosophie des Hafen Slawkenbergius d a r s t e l l t . Die folgen-

de. Anspielung Wielands aus dem Gedicht Die erste Liebe (1774), 

„Die Laune h o l t zur fein s t e n Ironie 
-Den S t o f f vom - Vorgebirg der Nasen," 

e r f i i l l t eine dreifache Aussagefunktion: dem Ironiker steht 

zur Anleihe eine l i t e r a r i s c h e Weltbank zur Verfugung; die 

soeben vom Dichter vorgenommene i s t i n ihrer Bedeutung im 

Bezug auf E r o t i k und Komik sinnkongruent mit der Verwendung, 

die sie bei Sterne f i n d e t und s o l i i n diesem Zusammenhang 

verstanden werden; und d r i t t e n s deutet der Dichter an, daB 

die „Sentimens," die Lust zur Ironie durch Beteiligung der 

Vernunft i n die s c h r i f t s t e l l e r i s c h e Tat umgesetzt wird. Be-

zeichnend i s t h i e r b e i die Wahl der Nasenmetapher an s i c h , da 

sie von Wieland auch i n einem anderen Zusammenhang Verwendung 

fi n d e t , wo es g i l t , durch Betonung der menschlichen I n d i v i -
2 

d u a l i t a t dem Schulsystemdenken ablehnend entgegenzutreten: _ _ 
10,122 Vgl. Die Geschichte des Weisen Danischmend: 
„Uebrigens finde _ich eben so n a t i i r l i c h , daB ein Mann seine 
eigene Art, uber jede Sache zu denken, a l s daB er seine e i 
gene i n d i v i d u e l l e Nase_.habe. Es gibt f r e i l i c h Nasen von so 
besonderer Figur und Proportion, daB die Schonheit der mensch
l i c h e n Gattung nicht y i e l dabei gewinnen wiirde, wenn man s i e 
zu Model.len machen wollte. Aber unter tausend mehr oder we-
niger gebogenen oder eingedriickten, viereckigen oder aufge-
sti i l p t e n , langern oder kiirzern Nasen vom gewohnlichen Schla-
ge mag immer ein Elephantenrussel oder ein Habichtsschnabel 
ohne Schaden mitlaufen. So selten, a l s die k a l t b l i i t i g e n P h i -
losophen s i n d . l e u g n e : i c h n i c h t , daB es mir l e i d thun 
s o l l t e , wenn sie...aufhorten, s e l t e n zu seyn."(9,48). 
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„Es i s t m it d e r P h i l o s o p h i e , denke i c h , wie mit den Nasen: 

d a s , was e i n e Nase z u r Nase macht, i s t b e i a l i e n d a s s e l b e , 

und doch h a t gedermann s e i n e e i g e n e . " Es u b e r r a s c h t a l s o 

d u r c h a u s n i c h t , wenn Wi e l a n d s i c h eingehend n i c h t nur m i t 
p 

d e r Gesamtphysiognomie des „beruchtigten E i r o n " S o k r a t e s 

b e s c h a f t i g t , s o n d e r n m it i n d i v i d u e l l e n Ziigen, w ie z.B. s e i 

n e r „Delphinen-Nase": 
„Ohne Z w e i f e l i s t gerade d i e B d i e U r s a c h e , warum d e r 

A u s d r u c k von Wohlmeinung und Giite e i n e so groBe Wirkung i n 
seinem G e s i c h t t h u t , w e i l d i e n a t i i r l i c h e S c h o n h e i t d e r Z i i -
ge so w e n i g d a z u b e i t r a g t , und man a l s o um so g e w i s s e r s e y n 
kann, daB es d e r Ab d r u c k wahrer Gesinnungen i s t , und u n m i t -
t e l b a r aus dem H e r z e n kommt. Das Naml i c h e g i l t ( i n s e i n e r 
A r t ) von dem z i e m l i c h nah an Hohn granzenden S^ptte, d e r i n 
den a u f g e s t u l p t e n N i i s t e r n s e i n e r D e l p h i n e n - N a s e l a u e r t , 
aber d u r c h d i e g e w o h n l i c h e h e i t e r e P r e u n d l i c h k e i t s e i n e r 
Augen und das g u t h e r z i g e L a c h e l n s e i n e s d i c k l i p p i g e n Mun-
des so s o n d e r b a r g e m i l d e r t w i r d , daB e r a u f h o r t S p o t t zu 
s e y n , oder daB n u r gerade so v i e l davon i i b r i g b l e i b t , um 
s e i n e r A r t z u s c h e r z e n , und d e r ihm e i g e n e n I r o 
n i e etwas S a u r l i c h s i i B e s zu geben, das u n e n d l i c h angenehm 
i s t , a b er s i c h weder b e s c h r e i b e n noch nachahmen l a B t . K u r z , 
i c h b i n gewiB, d i e s e s o n d e r b a r e M i s c h u n g von W e i s h e i t und 
E i n f a l t , von E r n s t und M u t h w i l l e n , von G l e i c h m t i t h i g k e i t 
und g e n i a l i s c h e r Laune, S t o l z und B e s c h e i d e n h e i t , T r e u -
h e r z i g k e i t und C a u s t i c i t a t , d i e das E i g e n t h u m l i c h e s e i n e s 
C h a r a c t e r s ausmacht, und wodurch e r , mit Einem Worte, So
k r a t e s i s t , konnte gar n i c h t s t a t t f i n d e n , wenn ihm d i e Na
t u r r e g e l m a B i g e G e s i c h t s b i l d u n g gegeben h a t t e , und gerade 
d i e s e d i e e r h a t - s e y d i e j e n i g e , w e l c h e d e r i n ihm wohnende 
G e n i u s s i c h b e s s e r a l s e i n e and ere a n p a s s e n k o n n t e . " ^ 
Auch h i e r i s t es d e r G e i s t - e i n Genius -, d e r s i c h den K o r -

22,168 2 2 4 , 6 4 3 2 2 , 3 9 
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p e r b a u t ; und dennoch w i r d i n d e r ganzen Aussage d i e P o l e -

raik gegen P l a t o n und L a v a t e r s p i i r b a r , i n s o f e r n d i e s e behaup-

t e t e n , das AuBere des Menschen l a s s e S c h l i i s s e a u f s e i n I n -

n e r e s z u . Auch h i e r , i n d e r B e s c h r e i b u n g d e r P e r s o n des So

k r a t e s , haben w i r w i e d e r e i n B e i s p i e l des e k l e k t i s c h e n Den-

kens W i e l a n d s : gerade d i e S i l e n e n h a f t i g k e i t s e i n e r E r s c h e i n u n g 

paBt zu seinem C h a r a k t e r a l s E i r o n und s t e h t n i c h t m i t i h r im 

W i d e r s p r u c h . H i e r haben w i r den E i r o n a l s P h a n o t y p . I n s e i n e r 

P e r s o n l i c h k e i t h a r m o n i s i e r t s i c h , was i n d e r H e i l k u n s t t h e o r i e 

des A r z t e s E r y x i m a c h o s im Symposion a l s M E n t g e g e n g e s e t z t e s " 

b e z e i c h n e t w i r d . Im „SaurlichsuBen" d e r I r o n i e des S o k r a t e s 

v e r b i n d e n s i c h l i e b e n d d i e P e i n d s e l i g k e i t e n d e r m e n s c h l i c h e n 

N a t u r . Und wie d i e s e r s e i n e e i g e n e Nasenform b e s i t z t , so be

s i t z t e r auch s e i n e nur ihm e i g n e n d e , i n d i v i d u e l l e Form d e r 

I r o n i e , d i e i h n - entgegen K i e r k e g a a r d s Behauptung, S o k r a t e s 

habe d i e I r o n i e a l s e r s t e r e i n g e f i i h r t - n i c h t a l l e i n z i e r t . 

B e i W i e l a n d i s t s i e v i e l m e h r e i n Zug des a t h e n i s c h e n N a t i o -

n a l c h a r a k t e r s . 

t i b e r e i n s t i m m e n d , und das muB h i e r noch e i n m a l b e t o n t wer

den, k o n s t a t i e r t W i e l a n d f u r ' d i e I r o n i e und d i e L i e b e das 

g l e i c h e V e r h a l t n i s z w i s c h e n I n d i v i d u a l i t a t und S a m m e l b e g r i f f . 

So h e i B t es im g l e i c h e n Werk, dem A r i s t i p p , und zwar n i c h t 

z u f a l l i g e r w e i s e wahrend d e r G a s t m a h l s d i s k u s s i o n im Hause d e r 

L a i s , man s o l l e wohl s t a t t e i n e s e i n z i g e n E r o s Pandemos oder 

P o t h o s - das z i e l t w i e d e r a u f s Symposion P l a t o n s -, ,,so v i e -

l e k l e i n e L i e b e s g o t t e r " annehmen d u r f e n , „als es v e r s c h i e -

dene A r t e n und A b a r t e n der L i e b e g i b t , so daB e i g e n t l i c h 

22,58 
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1 jedermann s e i n e n e i g e n e n h a t t e . " Es i s t d e r noch u n r o m a n t i -

sche I n d i v i d u a l i s m u s , d e r d i e M e n s c h h e i t i n Typen nach Cha-

r a k t e r e i g e n s c h a f t e n a u f f a c h e r t , w e l c h e r s i c h h i e r zu Wort 

m e l d e t . E r i s t z u m indest so a l t , wie s e i n g r i e c h i s c h - a n t i k e r 

B e l e g im Werke des T h e o p h r a s t . Doch W i e l a n d i s t , nach d e r 

f r i i h e n E r k e n n t n i s s e i n e s e r s t e n B i o g r a p h e n G r u b e r , e i n d u r c h -
2 

aus moderner „Natur- und G e s c h i c h t s f o r s c h e r d e r L i e b e . " T a t -
s a c h l i c h s p r i c h t e r i n der S c h w e i z , wie noch e i n m a l e i n h a l -
bes J a h r h u n d e r t s p a t e r im l e t z t e n Roman, von d e r M o g l i c h k e i t 
e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Behandlung des Themas. Der P s y c h o -
l o g e d e r L i e b e i s t n i c h t z u t r e n n e n vom P s y c h o l o g e n d e r I r o 
n i e . N i e m a l s h a t t e e r zugegeben, daB, wie es b e i K i r k e g a a r d 
_ _ 
23,285 „...und das G e s c h a f t des N a t u r f o r s c h e r s kam an 

d i e R e i h e , d i e A r t e n i n C l a s s e n zu b r i n g e n , d i e E i g e n t h i i m -
l i c h k e i t j e d e r A r t , i h r e s p e z i f i s c h e n Wirkungen und d i e , 
d u r c h E i n f l i i s s e des K]_imas, d e r R e l i g i o n e n , und V e r f a s s u n g e n 
b e w i r k t e n , Abwandlungen zu u n t e r s u c h e n . E r h a t t e zu u n t e r -
s c h e i d e n d i e s i n n l i c h e , d i e p l a t o n i s c h e und d i e g a l a n t e L i e -
be, j e d e m i t V a r i e t a t e n und S p i e l a r t e n o f t gar s o n d e r b a r e r 
N a t u r , d i e doch den F o r s c h u n g s g e i s t m i t n i c h t g e r i n g e r e m I n -
t e r e s s e b e s c h a f t i g e n . " (Ch.M.Wieland, g e s c h i l d e r t von J.G. 
G r u ber, 2 T h l e . L e i p z i g / A l t e n b u r g : P.A.Brockhaus, 1815. S. 
285 & 2 9 8 ) . 
3 A n Zimmermann i n Brugg s c h r e i b t e r am 14-.Februar 1758: „Die 
Menschen empfinden d i e L i e b e w i i r k l i c h i i b e r a u s u n g l e i c h , und 
noch u n g l e i c h e r denken s i e von i h r . Zu jenem g e h o r t e d i e Un
t e r s u c h u n g aus was f u r n a t i i r l i c h e n U r s a c h e n d i e m ancherley 
G a t t u n g e n d e r L i e b e , z.ex. d i e muntre und a u f g e w e k t e , d i e 
g u t h u m o r i s i r t e , d i e i i b e l a r t i g e , s c h w e h r m i i t h i g e , f a n a t i s c h e 
e t c e n t s p r i n g e n . Der E i n f l u B des C l i m a t i s wiirde h i e r e i n 
h a u p t s a c h l . p r i n c i p e s e y n . H i e r wiirden S i e unvermerkt a u f d i e 
wahren Q u e l l e n des f a n a t i s m e und M y s t i c i s m e und des p r a e -
t e n d i r t e n amour pur kommen - und wenn d i e s e s l e t z t e Suget 
nur mit e i n e r genugsam l e i c h t e n Hand t r a c t i r t w i i r d e , so konn
t e g e z e i g t werden, daB d i e m y s t i s c h e n A u s s w e i f f u n g e n s e h r 
b e g r e i f l . U r s a c h e n haben...." (Brw.1,321) - Noch e i n h a l b e s 
J a h r h u n d e r t s p a t e r , im A r i s t i p p . , l a B t er s i c h das g l e i c h e 
Thema a n g e l e g e n s e i n : „Wenn j e m a l s d i e E r o t i k zu e i n e r v o l l -
s t a n d i g e n W i s s e n s c h a f t erwachsen s o l l t e , " so nniBten „eben so 
v i e l e besondere Namen" "f i i r d i e u n z a h l i g e n Amorn, d i e es gebe, 
e r f und en werden... (23,277) • 
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heiBt „die Ironie auf einem metaphysischen Gebiete" l i e g e , 

oder i h r gar wie der danische Philosoph, „gottliche Unend-
2 

l i c h k e i t " z u g e b i l l i g t , wenn er auch bereit war, den Genius 

der sokratischen Ironie i n Generationen von Ironikern wirken 

zu sehen. Und was s i c h bei Platon unter Eros im Symposion 

al s die Sehnsucht nach der Zeugung im Schonen v o r s t e l l t e , 

das i s t fi i r Wieland das s c h l i c h t n a t i i r l i c h e Verlangen nach 

„einer" Schonen. I s t fiir Kierkegaard die Ironie das „unend-

l i c h e Nichts," so i s t s i e bei Wieland ein n i e d l i c h e s Etwas, 

das Resultat einer schwachen Stunde eines Fauns mit einer 

der Grazien, wie bei Speusippus und Lasthenia keine Abstrak-

t i o n , sondern das Leben s e l b s t . 

Konsequenterweise i s t es fiir Kierkegaard Ironie, wenn 

„Ixion s t a t t der Juno die Wolke umarmt,"^" wahrend fiir Wie

land der SpaB gerade darin l i e g t , eine Gottin zu „humanisie-

ren." Im Agathon, Buch X, Kapi t e l 2, ironischerweise b e t i t e l t 

„Beyspiel, daB nicht a l l e s , was g l e i B t , Gold i s t , " wird e r-

zahlt, wie es fiir den Platon am Hofe des Tyrannen Dionys i n 

Syrakus nur auf ihn angekommen ware, „in den Augen der scho

nen Cleonissa," einer Hofpraktikantin von der heuchlerischste 

Sorte, welche s i c h a l s Platons gelehrigste Sc h i i l e r i n auf s p i e l 

te, „gewisse Beobachtungen zu machen," „daB es nicht unmog-
5 

l i c h s e y n wiirde, diese Gottin zu humanisieren." DaB Platon 

jedoch „keine solche Beobachtung" mehr macht, wird von Wie

land v o l l e r Ironie diesmal seinem hohen A l t e r zugeschrieben. 

Im Theages (1755) hatte er noch a b f a l l i g iiber die o v i d i -
\ i e r k e g a a r d , S.261 2ebd.,S.40 5Vgl.36,209 
^Kierkegaard, S.77 5Ed.prin.;S.339 

file:///ierkegaard
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sche Liebeskunst der nackoen Sinnenbetb'rung geschrieben, 

sie s e i nichts a l s „eine Kunst, durch tausend schlaue S t r e i -

che das schonste und beste unter a l i e n sichtbaren Geschopfen 

zu degradieren." Die Nahe Sophies, der k i i r z l i c h verlorenen, 

seraphischen Verlobten i s t i n solchen AuBerungen noch zu 

spiiren. Nach dem B i b i - E r l e b n i s (1763), dem des Dichters erstes 
2 

Kind entsprungen sei n s o l i , l i e s t man es. bei ihm anders. B i t -

tere, bisweilen auch zynische Vorstellungen, kommen i n ihm auf. 

Obgleich die si n n l i c h e Liebe nicht i n den Idealzustand erho-

ben wird, raumt er i h r doch, gewiB unter dem E i n f l u B des Gra-

fen Stadion auf Warthausen, eine korrektive Funktion ein, a l l e r -

dings mit dem gleichen Vergniigen, wie spater der Ironie. So 

laBt der Dichter i n I d r i s und Zenide (1767) den I t i f a l l zum 

gleichen Thema sagen: 

„Ich bin i n Eurem Sinn' ein Majestatenschander, 

-Weil mir ein Weib - e i n Weib und keine Gottin s c h e i n t . " 3 

In Die erste Liebe (1774) heiBt es, o f f e n s i c h t l i c h im a n t i -

platonischen Sinne: 

„So wie die Seele s i c h - dem Leibe 
Zu nahe macht, weg i s t die Zauberei! 
Die Gottin sinkt herab- zum - Weibe, 

4 
Der Halbgott wird - e i n Mann!" 

Das Thema der „humanisierten Gottin"^ wird von Wieland, wie 

man sieht, ad in f i n i t u m v a r i i e r t , und zwar aus zwei Grunden: 

einmal a l s schlagender Gegenbeweis gegen pla t o n i s c h iiberheb-

l i c h e Tugendprahlerei, zum andern a l s tlberwindung der Unemp-
1Ma 111,196 2Sengle, S.130f. 312,186 410,133 
^Im A r i s t i p p f i n d e t der Ausdruck wieder Verwendung, und zwar 
im Bezug auf L a i s : „...unsere P a t r i c i e r hingegen trosten sic h 
mit- dem Gedanken, daB eine solche Lebensart der geradeste Weg 
sey, die .stolze Gottin desto eher zu humanisiren...."(23,71)• 
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findsamkeit. A l l e Schattierungen i n der Darstellungskunst 

werden h i e r b e i durchlaufen, von der aristophanischen Drastik 

i n der Behandlung von schnoden, bis zur z a r t l i c h - g e f t i h l v o l l e n 

Komik bei nur „bloden" Sproden. Zu den ersteren gehoren die 

Bordellgeschichten der Komischen Erzahlungen, i n denen die 

groBsprecherische. -Jungf r a u l i c h k e i t Dianas, nach einer d i r e k -

ten Herausforderung an Amor zum B e i s p i e l n i c h t nur durch e i n 

tete-a-tete mit Endymion widerlegt wird, sondern durch die 

Indiskretion eines z u f a l l i g e n Zeugen, eines geschwatzigen 

Satyrs, dessen Schweigen s i c h die um ihren Ruf a l l e i n be-

sorgte Gottin durch W i l l f a h r i g k e i t zu erkaufen h o f f t : 
„Nur gutes Muts, Frau Feen-Konigin! 
Was s c h i e l t i h r so nach euerm Schafer hin? 
VergeBt ihn i t z t ! wenn i c h so g l a t t nicht bin, 
So s o i l mir doch e i n andrer Vorzug bleiben." 

Die Gottin seufzt, der Waldgott schwort 
(Doch nicht beim Styx!).die Sache zu verhehlen; 
Er zeigt s i c h seines Namens wert, 
Und da z u l e t z t s i e mehr zu qualen 
Aurorens Ankunft ihm verwehrt, 
Bedankt er s i c h , wie sich's gehort, 

p 
Und e i l t , sein Gliick den Briidern zu erzahlen." 

Zur feineren M i t t e l t i n k t u r i s t der unter Herders A u f s i c h t ^ 

entstandene Pervonte (1778 & 1795) zu rechnen. Hier verspot-
Bei deren Beurteilung P.Michelsen gewiB zu den Ausnahmen 

gehort mit der F e s t s t e l l u n g , der Dichter t r e i b e mit seinen 
Gestalten „in diesen Dichtungen sein phanfestisches und a l 
l e s zum g u t e n E-n d e bringendes S p i e l ( M i c h e l -
sen, S.201). 
2Ma IV,118 ^Vgl.hierzu den B r i e f Herders an Wieland, 
den sog. „Pervontebrief," d a t i e r t 9«Januar 1795* Johann Gott
f r i e d aH-erders B r i e f e - Auswahl. Weimar: Volksverlag, 1959• S.558.. - Au s f i i h r l i c h zu. diesem Thema: B.Seuffert, ,.Wielands 
Pervonte," Euphorion X(1905) S.84ff. E b e n f a l l s : Kausch Vers-erz., S.77.: 
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tet die stolze P r i n z e s s i n Vastola, die „Obermeisterin der 
1 2 Sproden," von Gemiit „eiskalt und felsenhart," eines Tages 

im Ubermut den rothaafigen Dummling Pervonte, unwissend, daB 

ihm soeben von den Peen die Gabe verliehen wurde, a l l e seine 

Wiinsche i n E r f i i l l u n g gehen zu sehen. Pervonte wiinscht ihr 

Zwillinge an: 

„Und, kurz, man bringt (nicht ohne v i e l Gespotte 
-Und Achselzuckerei des Hofes und der Stadt) 
Sie, die den Ruf der sprodsten Kalte hat, 

x 
Bei hohem Wohl - mit Zwillingen zu B e t t e . " v 

Diese Art der Priid enbehandlung gehort - wie wir einer Be-
4 

merkuhg S c h i l l e r s iiber Goethe entnehmen -, zur G e s e l l -

schaftstherapie einer Z e i t , i n der man darunter - anders 

al s i n der Homantik und der Neuzeit -, noch vielmehr die 

Widerlegung des Scheins a l s dessen Bestatigung empfand. 

Bestand nun e i n e r s e i t s Wielands Anliegen d a r i n , Schwar

mer zu d e s i l l u s i o n i e r e n und Gottinnen zu humanisieren, so 

ging es den Dichtern der Priihromantik bekanntlich um eine 

poetische Potenzierung des Daseins: „Indem ich dem Gemeinen 

einen hohen Sinn, dem Gewohnlichen ein geheimnisvolles Aus-

sehen, dem Bekannten die Wiirde des Unbekannten, dem End-

l i c h e n einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere i c h 

es," la u t e t bekanntlich bei Novalis die Pormel des friihro-

mantischen Idealismus 1. Nach Korff-^ i s t dessen Kern aber 
112,21 212,5 512,13 4An Korner, Weimar 2.Pebruar 1789: 
„Ich betrachte ihn [Goethe],.wie eine stolze Prude, der man -
ein Kind machen muB, um sie vor der Welt zu demiitigen." 
P r i e d r i c h S c h i l l e r B r i e f e . Hg.G.Pricke/H.Gdpfert. Miinchen: 
Garl Hanser Vlg. , 1955-3.191 • .. 
^Korf'f, H.A. "Geist der Goethezeit. Bd.III. L e i p z i g : Koehler 
& Amelang Vlg., 1959- S.252. ( z i t . K o r f f ) 
6ebd., S.248 
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„identisch mit romantischer Ironie." Deutet man wie Korff 

den magischen Idealismus des Novalis a l s Romantisierung der 

Welt, a l s „philosophisch gegrundete[n]Glaube £n] an die Wunder-

und Zauberkraft des Geistes," so wird man finden, daB dieser 

magische Idealismus des Novalis mit der Ironisierung der ffielt 

im Sinne Kierkegaards eine gemeinsame Basis i i i der p l a t o n i -
schen Ideenlehre hat. Beide sind namlich auf eine „fort und 

2 

f o r t abstrakter werdende Abbreviatur" ausgerichtet, die e i 

ne mehr poetisch, die andere mehr philosophisch. 

Der ganze Zauber dieser Abstraktion i s t aber f i i r den Sta-

chel der wielandsehen Ironie eine Luftblase. Indem er das 

Gottliche auf MenschenmaB reduziert und dem s i c h geheimnis-

v o l l Gebenden zu einem recht gewohnlichen Aussehen v e r h i l f t , 

zeigt er seine Skepsis gegeniiber Utopien j e g l i c h e r Art und 
-x 

k u r i e r t den platonisch iiberspannten^Seelenzustand, indem er 
ihn auf das durchaus nicht r e i z l o s e MaB des Natiirlichen, auf 
1 K o r f f , S . 2 5 0 2Vgl.S.l26 5 N i c h t nur i s t Platen selbst fiir 
Wieland ein iiberspannter Philosoph, sondern, wie bereits er-
wahnt, fiihrt auch seine Philosophie zu iiberspannten Auswir-
kungen. Schon am 25-Mai 1752 schrieb Wieland an Schinz: 
„Plato i s t o h n s t r e i t i g ein iibertriebner Philosoph den es zu-
weilen zu verdriessen scheint, daB wir Menschen sind. Seine 
Betrachtungen werden sehr oft zu Phantomen und Hirngespinsten. 
Es i s t daher sehr gut daB mann, wenn mann zu t i e f i n das Reich 
der Ideen hinein gekommen ist,, wieder i n die Korperwelt zu-
riik kehre...." (Brw . 1 , 7 5 ) - - Ahnlich und doch scharfer f o r -
muliert unser Dichter 47 Jahre spater i n dem Aufsatz „Ein 
Wort iiber Herder's Metakritik zur K r i t i k der reinen Ver
nunf t " : „Und hie r war' es...blos darum zu thun, aus den hy-
perplatonischen h y p e r u r a n i s c h e n Raumen zur 
achten Sokratischen Philosophie herabzusteigen. Und wem stan-
de das beriihmte und so oft temere nachgeplapperte G e -
s t a n d n i s der S o k r a t i s c h e n U n w i s 
s e n h e i t besser an, er konnt 1 es mit groBerm Recht 
und mehr Wurde able gen als Einer, der, nachd-,em er s i c h 
durch a l l e Hdhen und Tiefen.der transcendentalen Ideenwelt 
durchgearbeitet, sich.am Ende uberzeugt hatte, daB Hirnge-
spenster - Hirngespenster .sind?" (He 3 2 , 5 5 0 ) . 



das horazische MittelmaB, r e d u z i e r t . Dieser W i l l e zur h e i l -

samen De s i l l u s i o n i e r u n g l i e g t Wielands Antiplatonismus zu-

grunde. 

Nadler i s t einer der wenigen, die das klar erkannt haben: 

„Wielands Ironie z i e l t auf die Kunstvergotzung des Hellenen-
tums, auf Selbstbetrug mit Gedahken Platos, auf die schwar-
merischen Mysterien, die der Romantik voraufzogen. In einem 
Z e i t a l t e r , das von groBen Dingen berauscht, s i c h so l e i c h t 
ins Wortmachen v e r l o r , brachte Wieland, so v i e l e r l e i schwa-
bisches Wesen i n S c h i l l e r , H o l d e r l i n , S c h e l l i n g , Hegel sich 
offenbarte, den heilsamsten', den unentbehrlichsten schwabi-
schen Zug zum wirken: jene iiberlegene Besonnenheit, vor der 

p keinem Ding die Maske der Begeisterung nlit z t e . " 
-
„...die Horazische aurea mediocritas (die mit der S o k r a t i 

schen &Gi<ypoGui>rf eins i s t ) " 35,14-3 
2Nadler,J. Geschichte der deutschen L i t e r a t u r . Regensburg: 
Josef Habbel Vlg.,1961. S.245. - In diesem Zusammenhang er-
innert man sich der Verfiihrungsszenen im Peregrinus Proteus 
durch die falsche „Venus Urania," die das Thema der humani-
s i e r t e n Gottin i n auf den im siebenten Himmel der Begeiste
rung schwebenden Schwarmer Peregrin abgewandelter Porm'zeigt: 
„Soll ich d i r sagen (fuhr s i e nach einer ziemlich langen 
Pause i n einem ruhigern Tone und mit einem kaum merklichen 
i r o n i s c h e n Lacheln f o r t ) , s o i l ich d i r sagen, was 
ich von deiner Liebe denke? Sie tauscht dich! oder vielmehr, 
du tauschest dich selbst mit einer Art von phantasirter L i e -
be, die du gleichsam durch Kunst und durch theurgische Mit-
t e l i n d i r erzwingen w i l l s t , weil du dich durch s i e zu einer 
Stufe von Vollkommenheit empor zu schwingen h o f f e s t , die 
deiner st o l z e n Eigenliebe schmeichelt."(16,108). 
Platonisch schwarmerische, superenthusiastische, oder aus 
ahnlichen extremen Griinden zweifelhafte Liebeserklarungen 
fordern im Wielandwerk unfehlbar Reaktionen heraus, die vom 
Dichter selbst a l s „ironisch" bezeichnet werden. So entzieht 
s i c h im Neuen Amadis (1771) die lebhafte Dindonette den h i t -
zigen Anbiederungen*eines platonisierenden P i n s i e d l e r s durch 
die Plucht, nicht ohne vorher 

„Begleitet von einem l e i c h t f e r t i g e n Kichern 
• Ihm ihre Wiederkunft i r o n i s c h zuzusichern. " (15,24-4-) . 

'-Im Hexameron yon Rosenhain (1803) wird der p l o t z l i c h von 
einer „thorichten" Liebeswut zu Daphnidion iiberfallene 
junge und reiche MuBigganger Phobidias von einer ehrwiir-
digen a l t e n Dame mit den Worten i n die Schranken gewiesen: 
„Lieben, sagte die Dame i r o n i s c h lachelnd; du l i e b s t also, 
meine Daphnidion?"(19,214). - Vgl. hierzu auch die S t e l l e n 
21,90 & 21,101. ' -
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Eine solche Ironisierung schwarmerischer Mysterien der 

Liebe l i e g t vor, wenn Wieland i n den Grazien seiner f i k t i -

ven Dialogpartnerin Danae vortauscht, s i c h von i h r nicht 

die MGeheimnisse" der anmutigen Schwestern ablocken l a s 

sen zu wollen. Abgesehen davon, daB der Autor o f f e n s i c h t -

l i c h das Gegenteil vorhat und geradezu auf die Aussage 

brennt, wird der Leser sehr bald gewahr, daB hi e r von Ge-

heimnissen im Sinne des erhaben Geheimnisvollen gar keine 

Rede sein kann. Wieland gebraucht das Wort i n unromantischem 

Sinne, entgegengesetzt der Bedeutung, die es etwa fiir Nova

l i s hat. Ja, es haftet dem B e g r i f f diesmal noch nicht e i n -

mal die sonst bei Wieland iibliche Bedeutung des Wortes „ge-

heim" im psychologisierenden Sinne, also mit Anspruch auf 

seelische Enthiillungen, an. Es sind, wie gesagt, s c h l i c h t e 

amourose Heimlichkeiten im Lunapark - fiir Damen und Zofen 

die namlichen Vorgange -, die von den humanisierten Dar-

s t e l l e r n der Operngotterwelt zu berichten sind. Es sind, 

mit seinen eigenen Worten, „Anekdoten f r i s c h von der Quel-
2 

l e , " welche um heimliche Mutterschaft wissen, die zu ver-

schweigen Venus „vermuthlich Ursache hat." y Und wie die von 

seinen Gotterchen vollbrachten Wunder so gar keine Negie-
Barthel weist i n einem Kap i t e l auf die psychologische Be

deutung hin, die das Wort „geheim" bei Wieland haben kann: 
„Allein im Agathon kommt dieses Wort weit iiber 60mal vor, 
und i n a l i e n anderen groBeren Weaken begegnet es sehr hau-
f i g , und zwar i n z w e i e r l e i Anwendung: die eine bezieht s i c h 
auf Magie und Mysterien, auf Sekten und Orden und p o l i t i s c h e 
Intr.igen, die andere auf das Psychologische. Beide sind .wich-
t i g fi i r den .Aufklarer' Wieland - uns i n t e r e s s i e r t i n diesem 
Zusammenhang. die zweite Anwendung. Sie begegnet schon i n 
T i t e l n seiner Werke und S c h r i f t e n : „Beitrage zur geheimen 
Geschichte des^Verstandes und Herzens"...und im Agathon i n 
der iJberschrift....des 14.Buches:» „Geheime Geschichte der 
Danae.""(Barthe1, S.43f). 2 ftp 3 X fio 
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r u n g , so g a r k e i n e A u f h e b u n g d e r N a t u r g e s e t z e e r f o r d e r n , 

d e n n „die p o e t i s c h e n G o t t e r s i n d n i c h t immer d i e G e b i e t e r 

d e r N a t u r " (wie etwa i n „Eros und F a b e l " d e s N o v a l i s ) ; wie 

w e n i g v o r s e i n e r s p o t t i s c h e n B e s o n n e n h e i t d i e Maske d e r Be-
p 

g e i s t e r u n g e v e n t u e l l e r A u t o c h t h o n e n - V e r e h r e r b e s t e h e n k o n n 

t e , so w e n i g kamen a u c h d i e E i n w a n d e d e r ihm u n t e r den Be-
3 4 g r i f f e n „Sfcoiker"^ und „ P l a t o n i k e r " s u s p e k t e n F i i r s p r e c h e r 

e i n e r e n t s i n n l i c h t e n Tugend b e i ihm a n d i e r e c h t e A d r e s s e . 

W i e l a n d s t e u e r t i n d e n G r a z i e n d a s M i t t e l m a B m i t e i n e r 

G e l a s s e n h e i t a n , d i e es ob i h r e r U n e r s c h i i t t e r l i c h k e i t a u c h 

w i e d e r d e s R i g o r i s m u s v e r d a c h t i g macht, wenn d a r i n n u r e i n e s 

m i t t e l m a B i g e n . 

D i e G r a z i e n s i n d e i n e R a h m e n e r z a h l u n g i n V e r s e n und P r o s a , 

i n w e l c h e r s e c h s B i i c h e r i n e i n e n D i a l o g z w i s c h e n A u t o r und 

Danae, s e i n e r D i o t i m a , e i n g e s c h l o s s e n s i n d . D i e E i n l e i t u n g , 

3,73 M i t d i e s e m A u s d r u c k z i e l t 'Wieland z u e r s t a u f R o u s 
s e a u , s p a t e r a u c h a u f d i e D e u t s c h t i i m e l e i G e r s t e n b e r g s . 5 
D i e i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g a u f g e s t e l l t e B e h a u p t u n g , daB 

e i g e n t l i c h W i e l a n d b e r e i t s im T h e a g e s d i e P l a t o n i k e r a n g r e i f t , 
d e r e n P l a t z h i e r d i e S t o i k e r e i n n e h m e n , und daB b e i d e a u s -
w e c h s e l b a r e B e g r i f f e f i i r R a d i k a l i s t e n t y p e n s i n d , g e g e n w e l c h e 
d i e I r o n i e d e s A u t o r s g e r i c h t e t w i r d , f i n d e t man i n e i n e r A n -
merkung z u r L u c i a n i i b e r s e t z u n g b e s t a t i g t . H i e r w e r d e n s i e s o 
g a r a l s Synonyme b e h a n d e l t : „Man k e n n t d i e h o c h f l i e g e n d e n 
A n s p r i i c h e d e r S t o i k e r , und w i e v e r a c h t l i c h s i e a u f a l 
l e , d i e n i c h t z u i h r e m O r d e n g e h o r e n , o d e r w e n i g s t e n s i h r e 
B i l d u n g i n d e m s e l b e n e r h a l t e n h a t t e n , . . . a l s a u f arme I d i o t e n , 
S c l a v e n und T h o r e n h e r u n t e r s a h e n . D i e s e r p r a h l e r i s c h e n A n -
maBungen s c h e i n t m i r L u c i a n d u r c h d e n Ton, w o r i n e r v o n s e i 
n e r a n g e b l i c h e n P i l o s o f i s c h e n B e k e h r u n g s p r i c h t , a u f e i n e 
v e r d e c k t e A r t s p o t t e n z u w o l l e n . Denn i c h f i n d e weder i n 
s e i n e m C h a r a k t e r , n o c h i n s e i n e n f o l g e n d e n Werken,...was m i c h 
bewegen k o n n t e , z u g l a u b e n , daB es ihm mit der. S c h warmerey, 
d i e e r h i e r a f f e c t i r t , Ernst gewesen, und daB i h n .jemals d i e 
L a u n e h a t t e a n w a n d e l n k o n n e n , e i n e m p l a t o n i s c h e n P i l o s o f e n , 
. . . e i n e so g r o B e V e r b i n d l i c h k e i t . . . e i n z u r a u m e n . I c h nehme a l s o 
d a s a l l e s . . . f i i r . . . . I r o n i e , w i e e s I r o n i e i s t , wenn H o r a z . . . " 
(Luc.1,71). 4 v g i . W . H . C l a r k : " . . . i d e a l i z e d p r e a c h i n g o f v i r 
t u e ( t h e ' P l a t o n i c ' ) " . („Wieland and W i n c k e l m a n n : S a u l and t h e 
P r o p h e t , " M o d e r n L a n g u a g e Q u a r t e r l y XVII(1956) S.1 ) 
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i n welcher Wieland seine Indiskretion h i n s i c h t l i c h der Ge-

heimnisse junger Damen r e c h t f e r t i g t , enthalt den Rahmen i n 

Form von haufigen eingeschobenen, an Danae gerichteten Apar-

ten. Mit der Geschichte der Grazien, die a l s Findelkinder der 

Venus und des Bacchus bei Schafern i n Arkadien aufwachsen, 

wird seine eigene Theorie von der Entwicklung der Mensch-

hei t verflochten. Darunter verbirgt s i c h das wirkliche Thema 

dieses Mischgedichtes, namlich die Bestimmung der Liebe durch 

ihr Vernaltnis zum Schonen und beider Beeinflussung durch die 

Anmut. 

Ers t durch die Anmut wird die Veredlung des Lebens ermbg-

l i c h t . Praktisch ins Werk gesetzt wird sie durch Verfeine-

rung der S i t t e n , h i e r demonstriert am B e i s p i e l der anfangs 

rohen, wenn auch mit ihrem Los nicht unzufriedenen - weil ge-

sunden - „Autochthonen" die i n ihrem unvergorenen Zustand 

„den groBen Affen i n Ostindien und Asien nicht so gar ungleich 

sehen mochten." Um diese Geschopfe, „welche die Natur nur an-

gefangen hatte, zu Menschen auszubilden," haben sich die Gra

zien mit den Musen vereint. Es g i l t , i h r Leben zu „erleich-

tern, verschonern, veredeln" und der Affenmenschen „Witz zu-

g l e i c h mit ihrem Gefiihl zu verfeinern." Man kann es nicht 

treffender ausdriicken a l s B l a c k a l l : "The upshot of Wieland's 
1 ' " ' 

philosophy was c i v i l i s a t i o n . " Schonheit, Liebe, Anmut, Be-
^ B l a c k a l l , S . 4 1 5 - Wieland hat Kultur und Z i v i l i s a t i o n n i c h t , 
wie spater Spengler,, a l s Gegensatze verstanden. Dennoch f i n -
den s i c h auch bei ihm schon Gedanken, die mit Moneckes Behaup-
tung, Wielands innerstes Wollen und sein geheimster Glaube 
habe dem Kulturpessimismus „immer widersprochen" (Monecke, 
S . 5 2 ) , z u - k o l l i d i e r e n scheinen. In seinem Auf satz,... „Ueber die 
vorgebliche Abnahme des menschlichen G e s c h l e c h t s " ( 1 7 7 7 ) , kann 
man beispielsweise lesen: „Aber gleichwohl wird es mir erlaubt 
sein, zu sagen, daB e i n Held mehr werth i s t , a l s se i n B i l d , 
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geisterung and Ironie s o l l e n zweckbestimmt auf die mensch-

l i c h e G l i i c k s e l i g k e i t gerichtet bleiben. 

Im L B uch wird b e r i c h t e t , wie Venus vor i h r e r Vermahlung 1 

mit Vulcan auf einer Lustreise durch die Welt s t r e i f t , deren 

Wildnis s i c h durch ihre Gegenwart i n einen hesperisch scho

nen Paradiesgarten verwandelt. Pabei t r i f f t sie auf den jun-

gen Bacchus: 

„Cythere war schon und empfindlich, 
Und Bacchus empfindlich und schon." 

Hier wird nicht nur des Reimes wegen gekreuzt. Denn mit den 

beiden g o t t l i c h e n Schonheiten kommt die Empfindsamkeit fiir 

die Liebe durch die Paarung der Schonheit mit der sanften 

L e i d e n s c h a f t l i c h k e i t zustande, eine A l l e g o r i e gegenseitiger 

S e n s i b i l i s i e r u n g . Bei dieser Verbindung besteht der A n t e i l 
p 

des Bacchus i n der sanften Begeisterung, seiner „lieblichen" 

Trunkenheit, welche die Seele nicht ersauft." 3 Die beiden 
eine groBe That mehr, a l s ein Schauspiel oder eine Abhand-
lung iiber ihre M o r a l i t a t und V e r d i e n s t l i c h k e i t ; kurz, daB 
die Zeit. des Seyns vor der Zeit des Nachahmens, das i s t die 
Zeit der Natur vor der Kunst - einen gewissen Vorzug hat, 
den man i h r nicht absprechen kann. " (29,34-7) • - Ahnliches 
muBte sich i n S c h i l l e r s Drama der Maler Romano von Piesco 
sagen lassen.(II,17)• 1 •• Die auf Anraten des Spotters Momus zustande kam. Uber dessen 
Rolle a l s Gotterschalksnarr v g l . Per verklagte Amor (3,158). 
Vgl.Enthusiasmus und Schwarmerei: „Man kann wohl Begeiste

rung zum Mittelpunkte machen. Dem Begeisterten zur einen 
Seite steht der Enthusiast, zur andern der Schwarmer."(35,137)• 
3Nur k o n t r o l l i e r b a r e Leidenschaften sind vom ethischeh und 
asthetischen Standpunkt n i i t z l i c h . In diesem Punkt stimmen der 
spate Wieland und der klassische Goethe iiberein. ,.Leidenschaf
ten sind nicht (wie die Stoiker i r r i g lehrten) Krankheiten der 
Seele: sie sind vielmehr, was die Winde einem S c h i f f e s ind... 
aber der S c h i f f e r muB sie i n seine. Gewalt zu bringen wissen." 
(18,41). - An ungeziigelter Liebesleidenschaft gehen im Wie- -
landwerk z.B. Peregrinus Proteus und Lais zugrunde. 



jungen Gotter werden die E l t e r n der Grazien, auf die sie 

ihre Eigenschaften ubertragen. Dabei eignet Venus und Bacchus 

bere i t s e i n Pluidum des Zauberischen, dessen Auswirkung s i c h 

vor allem durch Verschonerung des M i l i e u s , der dem Menschen 

eigenen Sphare bemerkbar macht. Bei dem „Wunder" der Verjiin-

gung durch die Liebe, welches Amor a l s „Rache" fur deren Vor-

u r t e i l an den a l t e n H i r t e n p f l e g e e l t e r n der Grazien vornimmt, 

wirken Venus und Bacchus mit, indem sie die Rutte des a l t e n 

Paares p l o t z l i c h i n eine i d y l l i s c h e Laube verwandeln: 

„Amor erkannte die unsichtbare Gegenwart seiner Mutter 
und des schonen Bacchus." 

Es i s t die dic h t e r i s c h e Umsetzung der Binsenwahrheit von der 

einkehrenden Liebe, welche die armste Rutte zum Palast macht. 

Im l e t z t e n Buch des Gedichts wird auf ahnliche Weise bei den 

Grazien selbst der „Genius der Sokratischen Ironie" einkeh-

ren. 

Im 2.Buch war Amor, ermudet von seiner Wanderung durch 

Arkadien, von den Grazien Aglaja, Pasithea und Th a l i a 

schlafend unter einem Baum gefunden und mit Rosenketten ge-

f e s s e l t worden. Zu diesem seine Macht herausfordernden S t r e i c h 

bewegte die Grazien nicht nur i h r unschuldiger, naiver S p i e l -

t r i e b , sondern vor allem die „amorfeindliche" Moralpredigt 

i h r e r Pflegemutter. In k i n d l i c h e r tlberheblichkeit drohten 

sie ihm - das Motiv gehdrt zu den wichtigsten im Werk -, die 

P f e i l e a l s Zeichen seiner Macht zu zerbrechen. 

Das 3.Buch i s t dem gegenseitigen Erkennen, der Namensge-

bung und der Entdeckung gewidmet, daB Amor und die Grazien 

3,93 
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durch gemelnsame Rerkunft wesensverwandt sind. Nun geht der 

Zauber der Liebe auch auf den Gott der Liebe iiber. Seine 

Empfindungen werden v e r f e i n e r t , wahrend sein Wesen a l s 
1 

„Gef a l l i g k e i t , " a l s iibertragbare Fahigkeit g e l i e b t zu wer-

den, auf die Grazien iibergeht. Wie ein Chmaleon, sagt Wie-

land, das die Farbe des Gegenstands annimmt,2 der ihm am 

nachsten i s t , so verfeinern sich Amors Empfindungen i n Be-

riihrung mit den Grazien und nehmen „eine Farbe von Sanft-

heit und Unschuld"^ an. F r e i l i c h i s t diese „Farbe" w i r k l i c h 

nur Deckmittel, sie i s t ironische Verstellung. Trotz der Ver-

sicherung namlich, daB „alle Schelmerei" von ihm nun abgefal-

len s e i und man ihm trauen konne, s p i e l t der Liebesgott am 

Ende doch einer der Grazien den beriihmtesten seiner S t r e i -

che: er macht sie zur Mutter. 

Amor siegt durch die fiir den Ironiker typische Verstellungs-

t a k t i k , ^ welche in,diesem F a l l e seiner „Gefangenschaft" bei 
den Grazien i n einer vorgegebenen Ohnmachtx besteht, v • i :. ; 

_ 

5,121 Diese proteusartige, s i c h a l s Anpassungsvermogen 
gebende Wandelbarkeit wird im allgemeinen a l s Hauptmerkmal 
des Ironikers akzeptiert; v g l . hierzu H e l l e r , S.124 und K i e r 
kegaard, S.249, 251, 2 9 2 . - Wie bekannt,hat Wieland schon sehr 
friih i n einem B r i e f an Zimmermann vom 27-Marz 1759 fiir s i c h 
selbst Anspruch auf diese Wandelbarkeit erhoben: „Je ressemble 
pour mon malheur au Cameleon; je parois vert aupres des Objets 
verts, et jaune aupres des jaunes; mais je ne suis n i jaune n i 
vert; Je suis transparent, ou blanc."(Brw.1,415)• - Auch'im 
vorliegenden Werk s t a t t e t der Dichter seinen E i r o n Amor mit 
Eigenschaften aus, die er an s i c h selbst wahrzunehmen glaubt. 
Die Theorie von der S e i b s t i d e n t i f i z i e r u n g Wielands mit den j e -
weiligen Typen wird auch h i e r i n b e s t a t i g t . 
3 5 , 8 9 ^tiber die ironische Verstellung des Sokrates v g l . 
24 , 3 2 & 24 , 3 6 . 

^ V g l . i h diesem Zusammenhang das Verhalten Amors gegeniiber 
Dianas Herausforderung im Endymion, V.216-220 (Ma I V , 1 0 5 f ) . 
- R.Jancke, i n seiner Wesensbestimraung der Ironie, bringt 
folgendes B e i s p i e l zur Unterscheidung von Liige und Ironie: 
E i n Spion wird verhaftet und einem Kreuzverhor unterzogen. 
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welche dem vorgetauschten Nichtwissen des Sokrates v e r g l e i -

chend zur Seite g e s t e l l t wird. Wieland laBt kaum einen Zwei-

f e l : das Endprodukt der Grazienphilosophie i s t die s o k r a t i -

sche Ironie, und Xenophon, nicht Platon, i s t ihr Biograph. 

Im 4.Buch wird dann das Thema der Z i v i l i s i e r u n g wieder auf-

g e g r i f f e n . Einen gewissen Hohepunkt b i l d e t das Pest der Gra

zien, welches i n Form einer Schonheitskonkurrenz g e f e i e r t 

wird. Wielands Zivilisierungsbestrebungen wollen den ganzen 

Menschen erfassen, und so wird vermittels der F e s t l i c h k e i t e n 

die „Sensibilisierung" eines jungen Paares ins Werk gesetzt: 

„Der junge Daphnis, so schon und blbde, a l s P h y l l i s schon und 
p 

unempfindlich war, l i e b t e s i e . " Das menschliche Parchen un-

terscheidet si c h demnach von dem „Gbtterpaar" Venus und Bac

chus am meisten durch Mangel an Empfindung, und die „Gotter" 

verhalten s i c h zu den arkadischen Schafern, wie der Kaloka-

gathos zur Masse, wie die Ironie des Sokrates zur Ironie des 

attischen Pobels. Das metaphysisch Erhabene gehort hi e r gar 

nicht zum Thema. Amors Ei n f l u B auf den unempfindlichen, im 

Sprachgebrauch der Zeit noch „bldden" Daphnis besteht, wie 

es ausdriicklich heiBt, i n den besagten „geheimen" Eingebungen, 
Um der Haft zu entgehen, antwortet er mit falschen Angaben. Er 
l u g t . E i n anderer hingegen macht sich einen SpaB daraus, seine 
Verhbrer zu iibertolpeln, j a , er. .begibt s i c h , der Lustgewinnung 
wegen, des bfteren i n solche Situationen. Er i s t der Ironiker. 
Der erste wird von den Umstanden zur Luge gezwungen, der zwei-
te beherrscht die S i t u a t i o n vermittels der Ironie.(Jancke, S. 
20). Die Anwendbarkeit auf Amors Lage i n den Grazien i s t e v i 
dent . . 
Die Grazienphilosophie wird ganz auf die sokratische ausge-

r i c h t e t . Sokrates f i n d e t am Endes des Gedichtes immer haufiger 
Erwahnung: S.118, 120, 122, 123, 126 und 132. Die Grazien wer
den zu Schutzgottinnen der sokratischen Schule, „und welchem 
Ster b l i c h e n sind sie jemals gunstiger gewesen, a l s dem liebens 
wiirdigen Xenophon?" - In Luc. 111,261 wird Xenophon a l s Biograp 
des Sokrates lobend erwahnt. P - ^ • u. 

3,99 ; )22,58f 3,101 
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i n seelischen und physischen Regungen, wahrend die Grazien 

i n den Madchen die B e r e i t w i l l i g k e i t wecken, g e f a l l i g zu sein, 

ohne dabei die narziBtische Eigenliebe zu fordern. 

A l s Resultat des Schonheitswettbewerbs werden s i c h Daphnis 

und P h y l l i s i h r e r Liebe zueinander bewuBt und es kommt zum Ab-

schluB zu einer Apotheose Amors: „Du hast meine Macht vor d i e 

ser ganzen Versammlung ge r e c h t f e r t i g e t , junger H i r t ! " 

Im 5'Buch werden die Grazien von Amor nach Paphos gebracht, 

wo sie zu standigen Begleiterinnen der Venus gewahlt werden. 

Durch die Anmut, den Reiz der Grazien, wird das den u n z i v i l i -

s i e r t e n Autochthonen „gottlich" anmutende Schone auch fiir s i e 

erreichbar, denn die Grazien sind das Lebendige, sind die 

Schonheit i n der Bewegung. Ohne s i e , heiBt es, bliebe auch das 

idealische B i l d Pygmalions unbelebt. Von den Grazien l e r n t 

selbst die Muse der Philosophie zu unterrichten „und zu g l e i -

cher Zeit zu g e f a l l e n . " Die Grazien wirken bei Gottern und Men

schen, i n Philosophie und S p i e l . 

Das 5«Buch der Grazien schlieBt mit einem Absatz, i n dem 

die Tugend selbst unter die Herrschaft der Grazien g e s t e l l t 

wird. Damit i s t die Entplatonisierung p i e t i s t i s c h e r Tugend-

vorstellungen durch den Aufklarer Wieland v o l l s t r e c k t . G l e i c h -

z e i t i g e r f o l g t eine Absage an a l t v a t e r i s c h e Vorstellungen von 

grobianischen Moralprinzipien, wie s i e nach Wielands Ansicht 
im Barock vorherrschend waren und wie sie von den Verehrern _ 
Als B e i s p i e l s e i h i e r an Johann Michael Moscheroschs Gesich-

te Philanders von Sittewald (164-3.) er inner t. Wieland betrach-
tet.^den Elsasser, wie er an Riedel schreibt (ADB 1,219), a l s 
sokratischen Ironiker, d i s t a n z i e r t s i c h jedoch-im.gleichen 
Satz von dessen „gothischem Geschmack" und meint damit den 
barocken Schwulst des a l t v a t e r i s c h e n Tugendpathos 1. In d i e 
ser Bedeutung f i n d e t der B e g r i f f „gothisch." auch i n den Gra
zien Verwendung, und zwar bei der Beschreibung von deren Be-



-153-

altdeutscher Redlichkeit und A u f r i c h t i g k e i t i n den Vorwehen 

des Sturm und Drang wieder aufgegriffen wurden. Schon die 

Aufklarer hatten Vorstellungen wie die von der Synonymie der 

Eigenschaften ,,altdeutsch-redlich" und „grobianisch-aufrich-
p 

t i g " i r o n i s i e r t . Wieland wendet s i c h gegen beide Extreme, das 

plato n i s c h Ubertriebene und das barock a l t v a t e r i s c h E c k i g e . 3 

Die Tugend wird unter den Handen der Grazien f e i n und g e s i t -

t e t , reizend r e i z v o l l und g e f a l l i g , sie wird e r o t i s c h im i r o 

nischen Sinne. 

Die Gluckseligkeitsbestrebungeh der Aufklarung, ausgelost 
kleidung. Auch h i e r b e i deutet Wieland das MittelmaB durch Ne-
gierung der Extreme an, von denen eines a l s „gothisch" barock 
bezeichnet wird. Da heiBt es, die Grazien waren weder profan 
nackt, noch uberziichtig zugeknopft bekleidet, sondern so, „wie 
Grazien bekleidet seyn s o l l e n : Nicht i n den gothischen Schwulst/ 
Der ehrenfesten Wulst/Der Dame Quintagnone,/Nicht i n gewebte 
Luft,/Wie ehmals Roms Matrone "(3,87). 
1 
Im Faust II,6770f i r o n i s i e r t der a l t e Goethe seinen eigenen 

friiheren Tugendgrobianismus: „Mephistopheles gemiitlich: Du 
weiBt wohl nicht, mein Freund, wie grob du b i s t ? - Baccalau-
reus: Im Deutschen lugt man, wenn man h o f l i c h i s t . " 
2 
In dem Aufsatz „Falsche B e g r i f f e von der A u f r i c h t i g k e i t " i n 

Neue Beitrage zum Vergniigen des Verstandes und Wjtzes 11(174-5) 
S.187, heiBt es z.B. von Saturnis: „Die lacedamonische Jugend 
war, nach seinem Bediinken, v i e l tugendhafter, weil s ie rauher 
a l s unsre Jugend war. Wie sehr p r e i s t er nicht die Alten Deut
schen. .. .weil sie zu den damaligen Zeiten a u f r i c h t i g e r oder, 
besser zu reden, unhoflicher waren;...." - Dieses Thema g r e i f t 
auch G.W.Rabener wieder auf, der i n seinem Versuch eines deut
schen Worterbuches (174-7) den B e g r i f f „altdeutsch" dadurch i r o -
n i s i e r t , daB er ihn mit „grob" i d e n t i f i z i e r t . 
3 D i e Ablehnung von Moralprinzipien, wie sie andern Epochen 
als v e r b i n d l i c h galten, entspringt zum T e i l auch 'Wielands h i s -
torischem BewuBtsein, welches u b e r a l l die Forderung nach psy-
chologischer "Exaktheit erhebt. So wendet er s i c h i n den Gra
zien ausdrucklich gegen die „Vermischung der arkadischen E i n -
f a l t mit der r o m a n t i s..c h e n S p i t z f i n d i g k e i t i n Ge-
danken und Ausdriicken," wie sie beispielsweise Guarini „sei-
nen Liebhabern g i b t " und verwirft eine rokokohafte Verzeich-
nung.Arkadiens nach-dem Zeitgeschmack durch „in g r o t e s-
k e n._ F o r m e n verschnittene Baume und die i n einem Punkt 
zusammen laufenden, nach der Schnur gezogeneh Hecken unsrer 
(ehemaligen) Lustgarten."(3,95)• 
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von der s a k u l a r i s i e r t e n Vernunft, miinden h i e r i n den asthe-

t i s i e r t e n Moralbegriff, den der deutsche Vorklassiker Wieland 

von der Spatantike g e l i e f e r t bekam und den er i n Form seines 

sozialethischen Epikuraismus mit der starksten Waffe seiner 

Toleranz, der Ironie, gegen a l l e Arten des se l b s t e r l e b t e n p l a -

tonis.chen Eigorimus p i e t i s t i s c h e r oder grob altdeutscher Pra-
gung v e r t e i d i g t e : 

„Nur unter den Handen der Grazien v e r l i e r t die Weisheit 
und-die Tugend der Sterblichen das Uebertriebene und Aufge-
dunsene, das Herbe, S t e i f e und Eckige, welches eben so v i e l e 
Fehler sind, wodurch s i e , nach dem moralischen SchonheitsmaB 
der Weisen, aufhort Weisheit und Tugend zu sein. DieB war es, 
was Musarion ihren Schiiler lehren wollte; und sagen Sie mir, 
Danae, wie war es moglich, sie nicht zu verstehen?" 

In Musarion hieBen die Extreme erotische Schwarmerei und miso-

gynes Z b l i b a t . Vor diesen Ausschweifungen gait es, durch die 

Ironie der Liebe den Einzelnen zu bewahren. In den Grazien 

heiBen die Extreme rohe S i t t e n und schwulstiger Tugen d r i g o r i s -

mus, vor denen es die -ganze menschliche Gesellschaft zu bewah

ren g i l t . Diese Aufgabe s o i l dem liebenswiird igen Genius der 

sokratischen Ironie z u f a l l e n . 

Im 6.Buch macht Wieland dann noch einmal ganz k l a r , w a r p 

man ihn wohl nicht verstanden hatte. S o l l t e n seine Grazien 

etwa, a l s Tbchter von Venus und Bacchus „nur Platonische L i e b -
2 

haber gewesen seyn? Es i s t nicht wahrscheinlich! '•- Man si e h t , 

worauf der Dichter a b z i e l t . Hatte er den Grazien auch einen 

unkbrperlich seelenhaften Zauber fas t platonischer Pragung zu-

gestanden, so muB nun auch sofort die korperliche Liebe ihre 

Anspriiche geltend machen diirfen, denn sie i s t bei dieser Syn-
13,126 23,128 
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these, diesem ..Mittelding" von Anmut und Mutwillen unerlaB-

l i e n . Die Mythologisierung dieser L i e b e l e i einer der Gra

zien wird zur Parodie auf die Geburt von Eros durch Poros 

und Penia, i n der Form wie die Diotima sie i n Platons Sym-

posion vortragt: 

„An einem Rosenzaun 
Ward einst um ihn ein Nymphchen vom Schlafe betrogen: 

p 

Denn auch dem S c h l a f i s t n i c h t zu traun!" 

Auf solche Weise wird Thalia nun zu Mutter eines kleinen Fauns: 

„Wollen Sie wissen, Danae, was aus diesem Impromtu der a r t i g -

sten unter den Grazien geworden i s t ? Er wurde der Genius der 
x 

Sokratischen I r o n i e . . . . n > Und am Ende h e i r a t e t die liebenswiir-

digste der Grazien den Schlafgott s e l b s t , um zu vermeiden, daB 

die „Natur aus ihrem Gleise kommt." Sein Gedicht I d r i s und Zenide beschreibt Wieland a l s ..hetero-
k l i t i s c h e " Ausgeburt des „geheimen Verstandnisses meiner Muse 
mit irgend einem jungen Satyr oder Faunen"(ADB 1,35), und vom 
Neuen Amadis heiBt es gar, es s e i ein „wahres O r i g i n a l . . . e i n e 
von den abentheuerlichsten Geburten des Socratischen Satyrs 
mit einer Grazie halb g u t w i l l i g halb mit Gewalt gezeugt"(an 
J.W.L.Gleim am 2.0kt.1769)• Auf den Vergleich mit Moscherosch, 
bei dem der Sokratische „Satyr" a l s „Sohn eines Liebesgottes 
und einer Grazie" Erwahnung fand, wurde schon mehrmals hinge-
wiesen. Nannte Wieland bisweilen doch auch seine eigenen Kin
der „krabblichte Mitt e l d i n g e r von Engeln und Affchen," so i s t 
von dem Sohn Rezias und Hiions im Oberon die Rede als von dem 
..schonsten M i t t e l d i n g von mlitterlichem Reiz und v a t e r l i c h e r 
Starke."(20,249). Im A r i s t i p p wird des Eurybates Sohn „ein 
M i t t e l d i n g von Knabe und Jungling"(24,6). Immer wieder begeg-
net der B e g r i f f , vorwiegend verbunden mit der Vorstellung vom 
Menschen. a l s Teilhaber an einer geistigen und einer animali-
schen Sphare.So im Theages: „Ein Mensch, der ganz Vernunft, 
ganz Geist, ganz Gedanke i s t , i s t zwar ein stoischer Mensch 
in einer stoischen Welt; i n der wahren Welt aber gibt es k e i 
ne andere Menschen a l s Mitteldinge von Engeln und von Tieren." 
(33,249). Im Neuen Amadis macht Prometheus Menschen, die we- -
der Helden.noch Thersiten, weder "Weise noch Laffen sind, son
dern. ein ..Mittelding von Gott und. T i e r . " (15,153) • In der Mimik 
l i e f e r t das wielandsche Vokabular gar fiir den B l i c k „ein Mit
t e l d i n g von Zartlichkeit..und Muthwillen" (19,38). Nach Homer, 
so heiBt es i n der Lucianiibersetzung (Luc. I I , 190), sei. sogar 
der Tod ein ..Mittelding von Seyn und Nichtseyn." Vgl.auch die 
S t e l l e n 11,228 & 15,77- 23,129 33,132 



-156-

Zusammenfassend s t e l l t man f e s t , daB die v i e l e n Anspie-

lungen i n dem kleinen poetischen auf das groBe p h i l o s o p h i -

sche Werk nicht iibersehen werden diirfen, wenn auch nicht 

behauptet werden s o i l , daB mit Wielands Grazien e i n Gegen-

Symposion v o r l i e g t . In beiden geht es immerhin um eine We-

sensbestimmung der Liebe; beide stimmen ein P r e i s l i e d auf 

den Liebesgott an, eine Apotheose der Liebe; beide befassen 

s i c h mit dem Doppelwesen der Liebe; beide behandeln das Ver-

halten der Liebe zum A l t e r ; beide lassen sic h die Stellung 

der Liebe zur Schonheit angelegen sein, um am Ende zu ganz-

l i c h verschiedenen Eesultaten zu kommen. Und wo das kleine 

Gedicht an dem groBen Dialog K r i t i k ubt, da gewinnt man Auf-

schluB iiber das Verhaltnis des Dichters zu den - wenn auch 

miBverstandenen - Ideen des Philosophen. Der weltfremde Idea- -

lismus einer metaphysischen Liebe i s t fiir ihn uninteressan-

ter a l s die wohltatigen M i l i e u e i n f l i i s s e der Schonheit und 

die entwicklungstrachtigen Moglichkeiten einer psycholo-

gisch motivierten Liebesethik fiir die Veredelung des mensch-

li c h e n Miteinanders. Der Dichter b e s t e l l t Amor zum G e s e l l -

schaftslehrer und fordert ihm eine anmutige Lebensphiloso-

phie ab, zu deren Hauptvertreter i n der Geschichte er den 

Sokrates ernennt. Wieland wehrt s i c h im Umgang mit Platon 

immer wieder gegen ein Le bens gefiihl, welches Kierkegaard 

spater ohne Schwierigkeit akzeptieren konnte: das n i h i l i s -

t i s c h e . Dem s t e l l t Wieland unentwegt dichterische Synthesen 

gegeniiber, im Glauben an eine allgemeinverbindliche Norm, 

an eine Mitte, ein MaB, das er mit Vorliebe „Natur" nennt. 
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Diesen Glauben an etwas Allgemeingiiltiges unter AusschluB 

des metaphysischen Bezugs hat er mit den Klassikern gemein. 

Von der wielandschen Mitte sagt Sengle, daB der Dichter sie 

„bis z u l e t z t durch die Negation der Extreme angedeutet" habe. 

Er hat s i e auch konkret d a r z u s t e l l e n versucht, vor allem 

noch einmal im A r i s t i p p . Dort unterscheidet sie s i c h von der 

Musarion und den Grazien aufgezeigten Lebensphilosophie 

durch die andersartige Bewertung der Ironie, die i n der Gra

zienphilosophie als i n t e g r a l e r Bestandteil erscheint. Das 

Kind der Schonheit, der anmutigen Liebe und der mutwilligen 

Natur setzt die angestammten Werte f o r t , die i n ihm zur Syn-

these gelangen und die es a l s „Mittelding" verkorpert. 

Wie die Grazienphilosophie zur Ironie wird, so wird die 

Ironie wiederum zur Waffe im Dienst der Verteidigung dieser 

Grazienphilosophie. GewissermaBen wird die Ironie zum Per-
p 

petuum mobile der Grazienphilosophie, denn deren Genius w i l l 
Sengle, S.5̂-2 Michelsen i s t der Ansicht, daB s i c h hinter 

diesem Genius - Wieland bezeichnet ihn i n den verschiedenen 
Vorreden zum Neuen Amadis (15,iv & x) abwechselnd a l s „Geist" 
und als „Genius" Capriccio - eine wohlbekannte „Gestalt: die 
Muse", verberge. Michelsen versteht unter Wielands Berufung 
auf diesen Genius a l s Quelle der dichterischen I n s p i r a t i o n 
einen Ersatz fiir den im antiken Epos gebrauchlichen Musenan-
ru f : „Der Mensch a l s Individuum Kreatur, muBte, um sic h den 
Sprung zu s i c h s elbst a l s Creator, a l s „schbpferisches" We-
sen p l a u s i b e l zu machen, den Vorgang der I n s p i r a t i o n - denn 
daB es si c h um n i chts anderes handelt, hat man wohl schon 
bemerkt - beibehalten, konnte sich aber g l e i c h z e i t i g iiber 
den Verursacher, den S p i r i t u s rector dieses Vorgangs keine 
Rechenschaft mehr ablegen."(Michelsen, S.193). - Nicht nur 
aus der Deutung des Begriffs.der Ironie, sondern auch i n 
der Bedeutung, welche i n den Grazien mit der Vorstellung 
eines schopferischen Genius verknupft i s t , wird Wielands 
Absage an die Metaphysik d e u t l i c h . Das Schopferische am 
Genius entspricht dem ,deus i n nobis', dem r e i n menschli-
chen P o t e n t i a l des Ingeniums. Und so iiberrascht es auch n i c h t , 
wenn man i n der Geschichte des Weisen Danischmend (1775) selbst 
den B e g r i f f „Genius" i r o n i s i e r t f i n d e t . Die Erzahlung des a l -
ten Kalenders. von den Planen des Vaters iiber seine Berufsaus-
bildung a l s „Schuhflicker" versieht Wieland mit der folgenden 
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Wieland auch a l s schopferisch verstanden wissen. HeiBt es 

spater bei Kierkegaard, die Ironie s e i Selbstzweck, so hat 

sie b e i Wieland noch eine ganz spe z i f i s c h e Aufgabe. Fiir K i e r 

kegaard r i c h t e t e s i c h die Ironie des Sokrates „nicht bloB 

Anmerkung: „S.55 Z.18 Da i c h nicht das geringste Genie dazu 
v e r r i e t h •- Der Autor gebraucht h i e r das Wort Genie vermuth-
l i c h i r o n i c e. Denn zur S c h u h f l i c k e r e i braucht es 
doch wohl kein sonderliches Ingenium. Der Schulmeister von 
Abdera."(9,299)• - H.Meyer (Das Z i t a t i n der Erzahlkunst. 
St u t t g a r t : J.B.Metzlersche Vlgsbhdlg., 1961. S.108f) hat die 
Anspielungen Wielands im Danischmend auf ihre Quellen unter-
sucht uund f e s t g e s t e l l t , daB Wieland i n seinen Anmerkungen 
Erlauterungen uber den Ursprung des B e g r i f f s „Genie" und des
sen Bedeutung von Helvetius und Dubos z i t i e r t , und, indem er 
sie s i c h im ironischen Gegensatz zueinander widersprechen 
laBt, diese kontraren Anmerkungen zudem noch mit Autoreniro-
nie f i k t i v a l s „Helvetius" und „Dubos" unterzeichnet. -

Ganz friih im Werk, i n den Moralischen Briefen (1752), ge
braucht er „Genius" im Sinne von unerlernbarer Naturanlage: 
„DieB gibt kein Unterricht, dieB muB der Himmel geben!"(25, 
204). Das wird von Sokrates gesagt. - In einem B r i e f an Zim
mermann (vom 2.September 1756) wird das Genie a l s Schopfer-
kr a f t gegen den analytischen Geist der Gelehrten ausgespielt: 
„Genien sind wohl schon groBe Staatsmanner, Generals, Gesetz-
geber, Weise, Dichter, Redner, MoralPhilosophen, Maler etc 
gewesen aber wenig Genien sind Grosse Gelehrte gewesen;" ein 
Satz, dessen Aussage zu Wielands Zeiten wohl noch nicht a l s 
i r o n i s c h empfunden worden ware. - Auf jeden F a l l hat bei Wie
land e i n Genius, ob a l s hoheres Wesen, oder a l s p e r s o n i f i -
z i e r t e r Schopfergeist, eine z i v i l i s i e r e n d e Aufgabe zu ver-
r i c h t e n : „Ich habe immer die Meinung gehabt, daB die Menschen 
e i g e n t l i c h nur eine hohere Classe von Affen mit einer beson-
deren P e r f e c t i b i l i t a t , die bei ihnen s t a t t des I n s t i n c t s i s t 
zu betrachten waren. Gewisse hohere G e n i e n haben s i c h 
von Zeit zu Zeit verkorpert, um dieses Affengeschlecht zu c i -
v i l i s i r e n . " ( L i t . Z u s t . , S.185). Der Genius geht bei dieser 
Aufgabe nicht gewalttatig zu Werke, sondern wirkt „geheim", 
d.h. durch psychologische M i t t e l , wie Amor i n den Grazien. 
So heiBt es vom Agathodamon: „Mit gewaltthatigem Arm i n die 
Rader der Zeit einzugreifen, und die biirgerliche Ordnung, 
um sie zu verbessern, umzustiirzen, war weder i n seinem P l a 
ne, noch seinen Gr und satz en gemaB. -^r wirkte, wie es einem 
guten G e n i u s zukommt, s t i l l und geheim."(18,166). -
Ein solcher Genius wohnt im Sokrates und baut s i c h die an-
deren Eigenschaften dieser „synthetischen" P e r s o n l i c h k e i t , 
gemaB Wielands eigenem als synthetisch verstandenen Wesens. 
Sokrates i s t a l s Zeugnis von Wielands Eklektizismus e i n , 
wie es heiBt, synthetischer Geist, zusaramengesetzt aus L i e -
be, Anmut und faunischem Mutwillen.(22,59)• Die Vorstellung 
eines solchen Genius der Ironie kam .Wieland von dem Genius 
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wider die Sophisten, sie r i c h t e t s i c h wider das Bestehende 

insgesamt," sie r i c h t e t s i c h „wider die ganze zu einer ge-

wissen Zeit und unter gewissen'Vernaltnissen gegebene Wirk-
2 

l i c h k e i t , " denn sie i s t es, die den Sokrates veranlaBt, 

„wie Simson um die Saulen zu fassen, welche die Erkenntnis 

tragen, und a l l e s nieder i n das Nichts der Unwissenheit zu 

stiirzen. 

Im Vergleich zu einer derartigen Auffassung setzte Wieland 

dem sokratischen Genius der Ironie noch wesentlich normati-

vere Grenzen: 
„Er leh r t e Phanaretens Sohn 
Die Kunst, durch lauerndes V e r s t e l l e n , 
Der Narren, die vor Weisheit schwellen, 
Der Gorgiassen, Stolz zu f a l l e n . . . 
Und zwanzig andre Narrn i n uns 
So f e i n zum Gegenstand von unserm Spott zu machen, 
DaB selbst e in Thor, indem wir ihn belachen, 
Gern oder nicht uns lachen helfen muB." 

Von Wielands B e g r i f f der sokratischen Ironie i s t also genau 

das Gegenteil der kierkegaardschen Erkenntnisse zutreffend: 

sie r i c h t e t s i c h nicht wider a l l e s Bestehende insgesamt, wi

der eine allgemeinverbindliche W i r k l i c h k e i t . Sie r i c h t e t s i c h 

vielmehr gegen die radikalen Sophisten-Typen, welche diese 

Wir k l i c h k e i t bedrohen. Wieland war j e g l i c h e r Verabsolutierung 

abhold und hatte auch die Ironie nie a l s ein Absolutum akzep-

t i e r t , weil er der Ansicht war, daB die Wahrheit aus dem Zu-

sammenhang a l l e r Dinge bestiinde und damit der empirischen 
der Diotima aus dem Symposion" Im Theages (1755) wird i n d i e 
sem Sinne der Eros a l s derjenige Genius bezeichnet, „welchen 
Plato zu einem„Sohn des Poros und der Penia macht."(53,250). 
K i e r k e g a a r d , S.220 2ehd.,S.258 3ebd.,S.40 43,132 -
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W i r k l i c h k e i t entspreche. Dem Anspruch der platonischen Idee 

auf Ewigkeit s t e l l t er die ironische Darstellung ihrer Impo-

tenz im Bereich des „sublunarisch" und empirisch ^ i r k l i c h e n 

gegemiber. Wielands Ironie w i l l die komische Reduktion auf 

das MaB, auf die Norm, vo l l z i e h e n . Also hat die Ironie nach 

Wieland - im Gegensatz zur zweckfreien oder selbstbezwecken-

den Kierkegaards - eine Zweckbestimmung: das allgemein Mitz-

l i c h e . Aus diesem Grunde bezieht Wieland sei n Sokratesbild 

nicht von Platon, sondern von Xenophon. 

Kierkegaard hingegen macht Xenophon aus dem gleichen 

Grunde einen Vorwurf, aus dem Wieland ihn l o b t . E r w i r f t ihm 

vor, seinen Sokrates dabei verharren zu lassen, „das Nutz-

l i c h e einzupragen, weshalb dieser niemals den Bereich der 

Aus Wielands „Vorbericht" zu seiner Ubersetzung von Xeno
fons Gastmahl (Att.Mus. IV,1 S.68-69) wird e r s i c h t l i c h , daB 
er Xenophons Sokrates fiir den h i s t o r i s c h wahren, den von 
Platon d a r g e s t e l l t e n dagegen fi i r einen erdichteten halt 
Im A r i s t i p p heiBt es iiber die Anabasis des Xenophon: „Ich 
zweifle so wenig daran, daB Xenophon uns nichts a l s reine 
h i s t o r i s c h e Wahrheit geben wollte."(23,20). 

Wieland konnte i n dieser Hinsicht bisweilen recht deut-
l i c h werden. In der Lucian-tlbersetzung schreibt er i n einer 
Anmerkung zu dem Verkauf der P i l o s o f i s c h e n Secten: „Auch 
hie r muB s i c h Sokrates auf eine sehr u n b i l l i g e Art mit 
P l a t o vermengen lassen. Wie konnte dem Lucian der gros-
se Unterschied zwischen dem wirklichen Sokrates und dem So
krates der platonischen Dialoge unbekannt seyn? Hatte er den 
X e n o p h o n nie gelesen? oder konnte er den xenophon-
tischen Sokrates nur darum nicht brauchen, weil es schwer 
gewesen ware, ihn l a c h e r l i c h zu machen?" (Luc.I,413). 

Im A r i s t i p p wird der Hetare L a i s angeraten, zur Meiste-
rung der i n i h r anwachsenden Liebesleidenschaft und zur 
Beschwichtigung i h r e r Befiirchtungen die S c h r i f t e n Xeno
phons zu konsultieren, und s i c h vor allem an der „schonen 
Sokratischen Episode" von Araspes und Panthea. .ein Warn-
b i l d zu nehmen. Xenophon wisse im Umgang mit E r 0s"\den 
n i i t z l i c h s t e n Rat.zu geben: Entzug durch die Flucht. (23,357) • 
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Erfahrung, und - fiir den N i h i l i s t e n der grdBte Mangel -
„niemals die Idee" erreiche. 

Mit Kierkegaards n i h i l i s t i s c h e r Deutung der sokratischen 

Ironie, waren aus der sogenannten „romantischen Ironie" Kon-

sequenzen gezogen worden, zu welchen Wielands Aussagen iiber 

das gleiche Phanomen gewiB noch keine Veranlassung gegeben 

hatten. Seine Grazienphilosophie suchte sic h noch mit einer 

Auffassung von Ironie zu begniigen, die, wie es i n Musarion 

heiBt, bezeugt wird durch den „stillen Sieg" der Liebe. 

„Wir miissen v o r l a u f i g daran erinnern, daB Xenophon eine Ab-
s i c h t verfolgte (und b e r e i t s dies i s t ein Mangel oder ein ver-
d r i e B l i c h e r UberfluB), die Absicht namlich, dazutun, welch 
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit es von den Athenern ge-
wesen, Sokrates zum Tode zu verurteilen."(Kierkegaard, S.13). 
- „Bei Xenophon i s t das Niitzliche einer der Ausgangspunkte 
fiir den Unterricht des Sokrates. " (ebda. ,S.20) . - Ganz beson-
ders o f f e n s i c h t l i c h i s t der Untefschied zwischen Wielands und 
Kierkegaards Wahl des Quellenbezugs fiir ein h i s t o r i s c h ange-
messenes Sokratesbild i n der Beurteilung der Wolken des A r i s 
tophanes. Nach Kierkegaard i s t Aristophanes „bei der S c h i l -
derung des. Sokrates der Wahrheit am nachsten gekommen." (Kier
kegaard, S . v i i ) . Dagegen. hiefi es bei Wieland"schon i n den. 
Moralischen Briefen (1752): 
„Wenn ein Aristophan i n s p o t t e r f i i l l t e n Szenen 
Es kecklich wagen darf, den Weisen zu verhohnen."(25,207)• 
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9. Ka p i t e l A r i s t i p p : 

Der Tod des Eirons 

Den Aristipp-Roman hat Wieland selbst a l s sei n wichtigstes 

Werk bezeichnet. Er hat darin a l s abschlieBende Kronung seiner 

Arbeit e i n Thema di r e k t behandelt, worum i n fas t a l i e n vorher-

gehenden Werken seine Gedanken k r e i s t e n : Sokrates und dessen 

Philosophie. Obgleich Fragment, faBfeder Aristipp-Roman noch 

einmal die Hauptanliegen Wielands zusammen, wie die B e r i c h t i -

gung des Sokratesbildes und die K r i t i k der i d e a l i s t i s c h e n Vor

s t e l l u n g von der Antike. Sein S t r e i t mit Platon i s t ein aus 

personlichen Erfahrungen motivierter Kampf gegen die Z e i t t e n -

denz. Dem s i c h soeben unter den Handen Kants, Pichtes, S c h l e i -

ermachers und der romantischen Dichtergeneration entfaltenden 

deutschen Idealismus s t e l l t er unter der Maske der a r i s t i p p i -

schen Hedone die aus eigener Erfahrung gewonnene Weltanschau

ung sokratischer Gelassenheit gegeniiber. 

Pur Wieland war das v i e r t e v o r c h r i s t l i c h e Jahrhundert ein 
p 

goldenes Z e i t a l t e r . Im A r i s t i p p entwirft er seinen Lesern _ 
Wieland hat s i c h ebenso lange mit dem Philosophen A r i s t i p p 

befaBt, wie mit Agathon, wenn auch nicht so a u s f i i h r l i c h . Be
r e i t s im Agatnon-Roman (1767) widmete er ihm fas t ein ganzes 
Ka p i t e l (X, 3), und zeigte -inn i n einem sehr giinstigen L i c h t e . 
HieB es doch von dem Cyrenaiker, er s e i der „einzige von s e i 
nen Hoffreunden" gewesen, der Agathon i n Syrakus getreu b l i e b 
(Ed.prin., S.351). - Am 28.Pebruar 1768 t e i l t Wieland Salomon 
GeBner mit, er arbeite an einem „prosaischen" Aufsatz „Uber 
den Charakter und die Grundsatze des Aristippus."(ADB 1,87). 
- Auch i n dem „Vorbericht zum Agathon" von 1793 ist-wieder von 
A r i s t i p p die Rede. Zur Ausflihrung seines Vorhabens kommt der 
Dichter jedoch'erst zwischen 1797 und 1801. Schon im Dez.1799 
meldet er seinem Verleger: „Sie werden finden, daB ich a l i e n 
meinen Werken die..Krone dadurch aufsetze und daB 50 Jahre mei-
nes vergangenen Lebens nothig waren...dieses zu schreiben." 
(C.M. Wielands sammtliche Werke , hg. J. G. Gruber. Leipzig,^ 1828. 
Bd.53, S . 2 9 4 ) 2 v g l . B a n t e l , S.104, 110,'1?8f.,195 
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ein B i l d davon, doch nicht, um deren Sehnsucht nach dieser 

Zeit zu wecken. Des reaktionaren Zuriicksehnens hatte er be-
1 

r e i t s miBverstandlicherweise Rousseau beschuldigt. Ob d i e 

se Sehnsucht ku l t u r p e s s i m i s t i s c h bedingt war, ob sie sic h 

aus p a t r i o t i s c h e n Griinden speiste und i n eine reckenhaft gro-

bianische A l t v a t e r s i t t l i c h k e i t zuruckwollte, oder ob s i e s i c h 

gar i n religiosem Verlangen nach der Einhe i t eines c h r i s t -

l i c h e n Europas des M i t t e l a l t e r s ausdruckte, wie etwa bei No

v a l i s : immer b l i e b Wieland diese ruckwartsgerichtete Sehnsucht 

suspekt. Er zeichnet im A r i s t i p p sein goldenes, v o r c h r i s t l i -

ches Jahrhundert n i c h t , um ein sentimentales Heimweh zu er-

wecken, sondern a l s zeitgemaB neu zu schaffendes Modell. 

Wie die Griechen dieser Zeit s i c h von der Barbarei des 

Aberglaubens b e f r e i t hatten, so s o l l e fortschreitende Auf-

klarung zu groBerer menschlicher Gl i i c k s e l i g k e i t fiihren. Er 

zeichnet ein goldenes Z e i t a l t e r nicht a l s Utopie, sondern 

a l s M i t t e l zum Zweck; die griechische Welt zu Zeiten des So

krates b l e i b t ein Wegweiser. 

Wieland sieht i n der Aufklarung eine Garantie fiir den 

F o r t s c h r i t t der menschlichen Gattung. Diese Aufklarung er-

f o l g t im Sinne einer sokratischen Erziehung, die i n der a l t -

romischen Bedeutung des Wortes „educatio" ein Herausfiihren 
2 aus dem Aberglauben der Morgenlander i s t . Der Mensch kann _ . 

Vgl.Buddecke: „Rousseau selber sagt, niemals, nicht einmal 
i n seinen friihesten S c h r i f t e n , s e i es seine Absicht gewesen, 
das Rad der Geschichte zuriickzudrehen und die Menschheit zu 
jenem Punkte zuriickzufiihren, von dem sie einst ihren Ausgang 
nahm."(Buddecke, S . 1 4 ) . 
2 
In einem Gesprach mit Diagoras entwickelt Dempkritus seine 

Theorie von den v i e r Epochen der menschlichen Ehtwicklung. 
Von der ersten, dem Zeitpunkte der Natur- oder.Tiermenschen, 
riihre „der f i n s t r e , schwermiithige und schreckhafte Aberglaube" 
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nicht mehr durch die R e l i g i o n , er muB von der R e l i g i o n er-

l o s t werden, insofern diese nicht r e i n pragmatische Tugend-

lehre im Dienst der Allgemeinheit, sondern o r i e n t a l i s c h e r 

Geisterglaube i s t . Der Mensch muB durch den Menschen e r l o s t , 
1" 

d.h. zur Humanitat gefiihrt werden. Der Er l o s e r i s t Sokrates. 
Daher i s t es wichtig, von Sokrates die r i c h t i g e Vorstellung 

zu gewinnen. Drei Sokratesbilder sind i i b e r l i e f e r t : das des 

Platon, des Xenophon und des Aristophanes. Platon, dessen 
p 

„Ehrgeiz es war, Menschen zu Gdttern" zu machen, wollte zu 
5 

hoch hinaus. Er hat den Sokrates i d e a l i s i e r t , wie Aristopha-
her, eine „Deisidamonie", die sich,aus der schaudernden Furcht 
vor der Allmacht roher Naturkrafte h e r l e i t e t e . Die zweite Epo-
che s e i die der Titanen, welche Hellas „vermuthlich vom Kauka-
sus her" besiedelt hatten. Die d r i t t e dagegen s e i die Epoche 
des von den Agyptern herriihrend en Religionsunwesens.(23,130f). 
„Wir leben," fiihrt Demokritus weiter aus, „in der vi e r t e n Epo
che, wo kein gebildeter Mensch mehr an Gotter glaubt die nie 
gewesen sind."(23,135)• Der Vernunft komme es zu, „den Aber-
glauben durch kluge Verbreitung r i c h t i g e r B e g r i f f e von der Na
tur der Dinge nach und nach dermaBen zu entkraften, daB er", 
- und das Rezept i s t typisch fiir Wieland - „wie die Spiilwiir-
mer durch gewisse Arzneien, z u l e t z t unvermerkt und ohne Be-
schwerde, gleichsam von den Menschen abgeht."(23,137)• Und 
h i e r i n besteht die Aufgabe der Ironie a l s Arznei, als H e i l -
m i t t e l . 
1 
Bottiger berichtet unter dem Datum des 15.November 1795, Wie

land habe s i c h folgendermaBen iiber die Humanitat geauBert: 
„Die wahre Humanitat i s t e i g e n t l i c h das Ideal der menschlichen 
Vollkommenheit." E r s t e l l t sie s i c h vor - wieder ein B e i s p i e l 
fiir sein Typendenken -, a l s eine Synthese von geistig e n und 
korperlichen Vollkommenheiten: „Stark wie Hercules, behende 
wie A c h i l l e s , klug wie Ulysses, weise wie Sokrates, scharf-
si n n i g wie Chrysippus, w i t z i g wie Lucian." Das sokratische 
„Kalos kagathos" s e i das Ideal der athenischen Humanitat ge
wesen. ( L i t . Z u s t . , S.167). - A r i s t i p p berichtet i n Ubereinstim-
mung mit derartigen Ansichten, er ware bei seiner ersten Be-
gegnung mit Sokrates „von ihm mit seiner gewohnten Humanitat 
aufgenommen" worden.(22,40). 
224,259 
^Platon erlaubte s i c h , „aus dem wirklichen Sokrates einen idea-
l i s c h e n zu machen." Dabei hatte es ihm „wohl-anges.tanden" -
betont Wieland miBbilligend -, „auch die einzigen Ziige, die 
er ihm lassen muBte, wenn er sich selbst noch ahnlich sehen 
s o l l t e , die Art wie er die Ironie und die Induction zu hand-
haben pflegte, zu idealisiren."(24,33)• 
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nes s i c h nicht scheute, ihn zu ka r i k i e r e n und parodieren. 

Der Mensch i s t nicht zum Gott bestimmt, wenn er auch schon 

s e i , wie die Hetare L a i s . Deren tragisches Ende im A r i s t i p p 

beweist es. Wie im vorigen Kapitel gezeigt, miBlingen die 

Versuche der meisten Sterblichen, nach Platons Rezept zu den 

Gbttern aufzusteigen, schon bei der ersten Probe. Sie werden 

Opfer i h r e r S i n n l i c h k e i t oder ih r e r Schwarmerei. 

Sokrates wollte die Menschen nun n i c h t , wie Platon es dar-

s t e l l t , zu Gottern machen, sondern - wie sei n Schiiler A r i s t i p p 

Wieland es nennt - „aus Thieren Menschen" machen. Diesen So

krates, der mit einer niitzlichen Lebenslehre a l s ironischer 

Chiron, a l s silenenhafter Padagoge, nicht a l s platonischer 

Paderast unter die Athener t r i t t , hat nach Wielands Meinung 

der niichterne Chronist und General Xenophon h i s t o r i s c h akku-

rater u b e r l i e f e r t , a l s der dichtende Platon. _ . 
24 , 2 5 9 - Bereits im Theages war zu lesen gewesen: Theages 

habe seinen Untertanen weise Lehrer gegeben, welche die Kunst 
verstanden, „auf eine Sokratische Art Thiere mit menschlichen 
Fahigkeiten zu wirklichen Menschen zu bilden." ( 3 3,241). 
2 2 2 , 2 7 5 
x 
^Im A r i s t i p p heiBt es, Platon ware zum Dichter geboren gewesen 
„wenn ihn nicht s e i n bbser Genius neben seinem nat i i r l i c h e n Han 
zum Pabuliren und A l l e g o r i s i r e n , noch mit einem unwiderstehli-
chen Trieb s i c h selbst und andre i n d i a l e k t i s c h e Spinneweben 
zu verfangen, g e s t r a f t hatte. Da ihm die s c h l i c h t e populare . 
Philosophie des Sokrates kein Geniige that," schwarmte er von 
einem philosophischen System zum andern und suchte zu ergriin-
den, was nicht zu ergriinden i s t . Obgleich nun v i e l e i/i/ege zur 
Wahrheit fiihren und es jedem erlaubt sein miisse, das Wahre 
„auf demjenigen zu suchen, den er fiir den nachsten und anmu-
thigsten h a l t , " so war es doch dem Platon durchaus nicht zu 
Verzeihen, „das Gesicht eines andern zu einer Larve vor sein 
eigenes zu machen." Platon drangte ausgerechnet „dem guten So
krates die Hauptrolle i n seinen philosophischen Dramen" auf; 
der Mann, „der die Philosophie vom Himmel oder vielmehr aus 
dem windigen Eeiche.der ,regenbeladenen Jungfrauen 1 des A r i s t o 
phanes wieder.auf die Erde herabholte" und zu einer Lebensweis 
h e i t machte, „die f i i r jedermann verstandlich und brauchbar war 
wurde zum Tra'ger der bis zu einem unbrauchbaren Grade von Fein 
h e i t ausgespohnenen, abgezogenen Begr i f f e des P l a t o n . ( 2 2 , 3 2 5 ) • 
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Im A r i s t i p p beantwortet Wieland die Frage nach der rechten 

Philosophie, der „richtigen" Weltanschauung, auf eine fiir ihn 

charakteristische"Weise, indem er die Antwort einer h i s t o r i -

schen Gestalt, einem Sokratesschiiler iiberlaBt, der bereits 

durch die mit seinem Namen verbundenen Vorstellungen zum Mit-

t e l der Aussage wird: Diogenes von Sinope, welcher den Be

g r i f f der sokratischen Selbstge.niigsamkeit zur auBersten Be-

d i i r f n i s l o s i g k e i t s t e i g e r t e und den Wieland einst selbst a l s 

einen „rasenden" Sokrates portrait i e r t e . Diogenes behalt i n 

dem Fragment gebliebenen Roman das l e t z t e , gewichtige Wort. 

Es i s t zugleich das l e t z t e Wort des alt e n Wieland zu diesem 

Thema und wieder fiir ihn c h a r a k t e r i s t i s c h . Erstens beriihrt 

es l i t e r a r i s c h , d.h. es erinnert f a s t an die Parabel-Antwort 

Nathans auf die Prage nach der rechten R e l i g i o n , denn auch 

hie r werden d r e i zwar angemessene doch nicht „reine" Geistes-

machte auf einen gemeinsamen Urheber zuriickgefiihrt. Zweitens 

kann Wieland es nic h t unterlassen, den polemischen Ton mit-

schwingen zu lassen, der sich bei ihm immer gegen diejenige 

Zeittendenz r i c h t e t , i n welcher er ein „UbermaB" w i t t e r t . I n 

diesem F a l l e z i e l t seine Gegensatzlichkeit mit i h r e r R e l a t i -

vierungstechnik auf den ideal i s i e r e n d e n deutschen Griechen-

kult Winckelmanns im 18.Jahrhundert, z i e l t auf die Transzen-
2 

dentalphilosophie Kants und Fichtes und vor allem auf das, 

was den Romantikern gerade zur Zeit seiner Arbeit am A r i s 

t i p p Liebesdienst zu werden begann und wovon beispielweise 
Vgl.hierzu: „Der Humor i s t , wie die Alten den Diogenes nann-

ten, e i n rasender Sokrates."(Jean Paul. Vorschule der Asthe-
t i k , VII §55 „Humoristische . S i n n l i c h k e i t " ) . 
p 
Bekanht i s t , wie stark Fichte i n seiner bereits im Jahre 1800 

erschienenen S e h r i f t , Der geschlossene Handelsstaat, unter dem 
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Schleiermachers Platoniibersetzung Zeugnis ablegt, z i e l t auf 

die Uberbewertung des Platonismus. Wieland hat nie einen P l a -

ton-Dialog iibersetzt, obgleich es der Z e i t g e i s t geradezu f o r -

derte. Und d r i t t e n s scheidet er psychologisierend i n Typen: 

„Ich bin mit deinem Preund A r i s t i p p , wie i n vielem anderen, 
auch da r i n einverstanden, daB jeder Mensch, sobald er Verstand 
genug hat eine Philosophie, d . i . eine mit s i c h selbst iiberein-
stimmende Lebensweisheit nach festen Grundsatzen, zu haben, i n 
gewissem Sinn seine eigene hat...wir gehen a l l e auf ebendassel-
be Z i e l l o s . Eudamonie i s t der P r e i s , nach welchem wir ringen; 
....Der Unterschied wird also in dem Wege und den M i t t e l n be-
stehen....Tausend innere und auBere, z u f a l l i g e und personliche 
Umstande, Temperament, Erziehung, geheime Neigungen, Verhalt-
nisse, kurz das Zusammenwirken einer Menge von mehr oder minder 
offenliegenden oder verborgenen E i n f l u s s e n auf Verstand und 
Willen, i s t die Ursache der verschiedenen Gestalten und Parben 
(wenn ich so sagen darf) worin sich eben diesselbe Lebensweis
heit ( ich erkenne keine Philosophie die nicht Ausiibung i s t ) im 
Leben einzelner Personen d a r s t e l l t , und worin eben das Eigen-
thiimliche derselben besteht....Wir konnen von den Wahnbegrif-
fen, Phantomen und Vorurtheilen, die unsern Verstand benebeln 
und i r r e fiihren nur durch die Wahrheit f r e i werden. Aber was 
i s t Wahrheit?....Alle diese Verschiedenheiten sind i n der Ord-
nung, so lange die Leute keine Secten s t i f t e n wollen. Jeder 
hat fiir seine Person Recht, aber sobald sie mit einander ha-
dern, und sic h um den ausschlieBlichen Besitz der Wahrheit, 
wie Hunde um einen f e t t e n Knochen, herumbeiBen, dann haben s i e 
a l l e U n r e c h t I n d e s s e n i s t am Ende die Zahl der Philosophen 
denen dieser Name'in der e i g e n t l i c h s t e n Bedeutung zukommt, so 
k l e i n , daB wahrscheinlich unter der ganzen iibrigen Menschenmas-
se manche seyn miissen, die an Sinnesart, Gemiithsbeschaffenheit 
E i n f l u B der Republik Platons steht. - Gelegentlich beliebte 
Wieland, s i c h i n recht. drastischer Weise iiber gewisse Aspekte 
der Philosophie Pichtes l u s t i g zu machen: „Er, Wieland, wiirde 
einem solchen philosophischen reinen Ich eine Tracht Stock-
priigel auf den Hintern aufzahlen lassen, daB sich das reine 
Ich nicht ohne das N i c h t l c h setzen konne."(Lit.Zust. 
S.222). 
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und auBerlichen Umstanden mit irgend einem von jenen mehr 
oder weniger iibereinstimmen. Ich betrachte daher jeden uns-
rer Philosophen gleichsam a l s den Reprasentanten einer gan-
zen Gattung....So kann z.B....die platonische Philosophie. nur 
solchen Menschen vers t a n d l i c h seyn und wohl bekommen, denen 
zu einem schwarzgallichten Temperament ein hoher Grad von E i n -
bildungskraft und Scharfsinn und eine nicht gemeine Cultur 
mit v o l l i g e r F r e i h e i t von Geschaften zu T h e i l wurde, d . i . 
sehr wenigen. Die A r i s t i p p i s c h e scheint auf den ersten B l i c k 
weit mehreren angemessen zu seyn: aber s i e macht aus dem Wohl-
leben (aus dem, was sie Hedone nennt....) eine so schone und 
zugleich so schwere Kunst, daB, meines Bediinkens, nur e i n be-
sonders begunstigter L i e b l i n g der Natur, der Musen und des 
Gliicks...es d a r i n zu e i n i g e r Vollkommenheit zu bringen hoffen 
darf. Wie die Platonische die Philosophie oder R e l i g i o n der 
edelsten Art von Schwarmern i s t , so s o l l t e A r i s t i p p das Muster 
und seine Hedonik die Lebensweisheit a l l e r Eupatriden und Be-
guterten seyn; auf diese Weise wiirde die Schwarmerei unschad-
l i c h , Geburtsadel und Reichthum sogar liebenswiirdig werden.... 
Um ein Cyniker zu seyn, braucht man nichts a l s ein bloBer 
Mensch zu seyn; mit so wenig Zuthaten und Anhangseln a l s mog
l i c h , aber f r e y l i c h ein edler und guter Mensch; und eben da-
rum wird unser Orden...immer nur zwei oder d r e i Mitglieder auf 
einmal zahlen. S o l l t e er (was die Gotter verhiithen mogen!) j e -
mals z a h l r e i c h werden, so konnt 1 es nur dadurch moglich seyn, 
daB seine Glieder den Geist desselben ganzlich verloren, und 
bloB das Costume, die Sprache und die iibrigen Pormen des Cy-
nism zur Hiille und Larve der v e r a c h t l i c h s t e n Art von Schma-
r o t z e r e i und MiiBiggang herabwiirdigten. E i n achter Cyniker 
kann...nicht anders, a l s eine Seltenheit seyn....Die r e i n So
kratische Philosophie, welche, a l i e n Standen, Lagen und Ver
bal t n issen g l e i c h angemessen, dem Staat edle Menschen und gute 
Burger b i l d e t , wird also, die Wahrheit zu sagen, immer die ge-
meinniitzigste unter a l i e n , die aus i h r hervorgegangen, bleiben; 
und wehe der, die sich's nicht zur Ehre schatzt ihre Tochter zu 

1 
heiBen, und einer solchen Mutter wiirdig zu seyn!" 
24,271f• 
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Entwicklungsgeschichtlich sind sie a l l e aus der s o k r a t i 

schen hervorgegangen. So l e h r t es die Geschichte, so zeigt 

es der Romanverlauf. Hildegard Eramel hat hervorgehoben, daB 

Fragen nach der Handlung, nach deren Z i e l und Trager im Roman, 

f a l s c h g e s t e l l t und nicht s i n n v o l l sind. Denn Wieland f i i h l t e , 

daB dem s p a t z e i t l i c h e n Menschen nicht mehr Handlung, nicht mehr 

die Tat zusteht, sondern das Wort und auch dieses nicht. mehr 

als Machtwort eines lapidaren Gesetzes, sondern a l s r e l a t i v i e -

rendes Wort der Ironie. Dem s p a t z e i t l i c h e n Menschen, den die 

Vernunft zur Verfeinerung der S i t t e n und Umgangsformen drangt, 

g i l t nicht nur - wie es schon bei Walther von der Vogelweide 

zu lesen steht -, Wort so v i e l a l s Schlag, sondern ihm i s t be

r e i t s auch das Wort des Gesetzes ein Z u v i e l , „ein sehr u n v o l l -

kommenes Surrogat fiir den Mangel an guten S i t t e n , und jede Re-

gierung, ihre Form sey noch so k i i n s t l i c h ausgesonnen, nur eine 
2 

schwache S t e l l v e r t r e t e r i n der Vernunft." 

Diese Umstande, unter denen es e i g e n t l i c h auf das Verhalten 

der einzelnen Individuen und Nationen zueinander - kurz, auf 

das Verhalten der Typen - ankommt, sind fiir Wieland im A r i s t i p p 

von groflerem Interesse a l s deren Entwicklung s e l b s t . A r i s t i p p 

t r i t t a l s charakterfester, junger Mann von Anfang an auf. Er 

i s t nicht aktiver Held, sondern der typische Lebensphilosoph, 

der „sein Wesen i n einem Verhalten e r f i i l l t , einem Verhalten 

zur Umwelt, zum Z e i t a l t e r und seinen reprasentativen E r s c h e i -

nungen. __ 
Emmel, H. „Formprobleme des Romans im Spatwerk Wielands und 

Gpethes," i n : Stil - u n d Formprobleme i n der L i t e r a t u r , , S.267 
222,270 " 5Emmel, S.268 
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A r i s t i p p s Verhalten zur Umwelt wird von seiner Selbstbe-

herrschung bestimmt. Diese i s t nicht L e i d e n s c h a f t s l o s i g k e i t , 

sondern Beherrschung der Affekte. Sie wird ermbglicht durch 

die dauernden Einflusterungen der Vernunft zur Gelassenheit 

und durch Selbstermahnung an das, was Horaz spater mit dem 

, n i l admirari' a l s der Nonchalance eines sokratischen Kalo-
2 

kagathos bezeichnet. 

Im Roman verkbrpern Personen a l l e g o r i s c h a ls Typen die 

philosophischen Abarten der reinen sokratischen Lebensweis-

h e i t . Dabei sind fiir die Entwicklung der einzelnen Sekten 

par t i k u l a r e okonomische Verhaltnisse von Bedeutung. Jedes 

System, o'ede Weltanschauung entsteht aus einer inner-psychi-

schen Notwendigkeit, die vom Charakter, vom A f f e k t , vom Tem

perament bestimmt wird und aus einer auBeren, soz i a l e n und 

w i r t s c h a f t l i c h e n , die ihre Form d i k t i e r t . Wielands Toleranz 

gesteht jedem das Seine zu. A l l e haben Recht, insofern s i e 

das gleiche Z i e l anstreben. A l l e haben Unrecht, insofern sie 

fii r die R i c h t i g k e i t i h r e r Methoden Alleinvertretungsrecht be-
anspruchen. KompromiBlos fordert er von ihnen a l s Existenzbe-_ . 
Aus dem 6.Brief des Horaz an Numicius (I.Buch) i s t das , n i l 

admirari' eins der Lieblingsmottos Wielands. Im Agathon sagt 
er, es lage i n diesem Horazwort „das e i g e n t l i c h e groBe Ge-
heimnis der Weisheit verborgen."(Ed.prin.,S.339)• Das , n i l 
admirari' erscheint a ls einleitende Idee des A r i s t i p p (22,14-). 
Jupiter gebraucht es im XII.Gottergesprach a l s Gbtterwort (31, 4-74). Wieland gebraucht es.im Sinne der friihaufklarerischen 
Gelassenheit, e in Modewort, das er im A r i s t i p p bewuBt den ro
mantischen Affekten der Begeisterung und Verwunderung entge-
g e n s t e l l t . DaB er hier w i r k l i c h aus Erfahrung und Uberzeugung 
spr i c h t und aus einer anti-platonischen Haltung heraus, geht 
aus der tibereinstimmung mit sehr friih im Werk zum Ausdruck ge-
langten „Sentimens" gleicher Art hervor. Schon i n den Morali-
schen Briefen hieB es: „Der Dummheit Erstgeburt war die Ver-
wunderung."(25,173)• Wieland wuBte, daB nach Platon das Er-
staunen und die Verwunderung der Ursprung a l l e r Philosophie 
sind. Sie auBert. s i c h bei Kant im. Anblick des gestirnten Him-
mels iiber, und des moralischen Gesetzes im Menschen. Bei Wie
land driickt das , n i l admirari' bewuBte Gegenhaltung aus. 
222,43 
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r e c h t i g u n g i h r e r L e h r e d e r e n R e l e v a n z b e w e i s f i i r das Leben, 

indem e r k e i n e P h i l o s o p h i e anerkennen w i l l , d i e n i c h t Aus-

iibung i s t . Und f i i r den e i g e n e n T e i l bekennt e r s i c h s c h l i e B -

l i c h zum „reinen" U r s p r u n g a l l e r : z u r s o k r a t i s c h e n L e b e n s -

w e i s h e i t . S i e w i r d a l i e n K l a s s e n und Umstanden g e r e c h t , a l s o 

muB s i e d i e g e m e i n n i i t z l i c h s t e s e i n . H i e r v e r b i n d e n s i c h s o -

z i a l e t h i s c h e und i n d i v i d u a l e t h i s c h e , a l l e g o r i s c h i n K o n t r a s t -

f i g u r e n d a r g e s t e l l t e A f f e k t e oder S e n t i m e n t e z u r S y n t h e s e . 

Denn nach W i e l a n d h a t d e r Mensch s i e b e n S i n n e , „das S e l b s t -

b e w u B t s e i n und den G emeinsinn mit e i n g e r e c h n e t . " Jedem Typ 

s e i n e i g e n e r Amor, s e i n e ihm angemessene A r t d e r L i e b e , j e 

dem M e n s c h e n s c h l a g d i e s e i n e r A r t e n t s p r e c h e n d e P h i l o s o p h i e . 

Man e r w a r t e t a h n l i c h e MaBstabe f i i r d i e I r o n i e und f i n d e t s i e 

b e s t a t i g t . Im A r i s t i p p e r w e i s t s i c h d e r B e g r i f f , d e r i n s e i 

n e r a b s t r a k t e n Form f i i r den P h i l o s o p h e n (den d i e W e i s h e i t 

L i e b e n d e n ) und f i i r das Heer d e r S o p h i s t e n ( d e r i n E i g e n l i e b e 

Befangenen) d e r g l e i c h e zu s e i n s c h e i n t , i n s e i n e r k o n k r e t e n 

Anwendung a l s ebenso v i e l s e i t i g wie d i e L i e b e . Wie m i t den 

Nasen, so v e r h a l t es s i c h m i t d e r I r o n i e . Was d i e I r o n i e z u r 

I r o n i e macht, i s t B e s t a n d t e i l des „Athenischen N a t i o n a l c h a -
2 

r a k t e r s . " Dennoch hat S o k r a t e s a l s a t h e n i s c h e r B u r g e r , a l s 

zum K a l o k a g a t h o s e r h b h t e r W e i s e r , s e i n e e i g e n e . Und d i e s e 

s o k r a t i s c h e I r o n i e k o n t r a s t i e r t m i t d e r der A t h e n e r , e t h i s c h 

i s t s i e i h r G e g e n t e i l . Von A t h e n e r n und S o p h i s t e n h e i B t e s , 

s i e s e i e n E g o i s t e n und P r a h l e r , d i e mehr s c h e i n e n w o l l e n , a l s 

s i e s i n d . ^ S o k r a t e s und d i e s o k r a t i s c h e n Weisen werden a l s 
121,281 2 2 2 , 5 8 522,4-3; 24,292 4 2 2 , 6 0 5 2 2 , 4 3 
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A l t r u i s t e n d a r g e s t e l l t , die mehr sind, a l s s i e scheinen wol

le n . Sokrates weiB mehr, a l s er ironischerweise zu wissen vor-

g i b t , und ,.Aristipp hat, a l s ob er nicht hatte." In beiden 

F a l l e n i s t die Ironie Charakterzug, B e g r i f f und zugleich Af-

fekt des Begreifens und Gegenteil der schwarmerischen Begeiste-

rung. Denn bei Wieland gibt es, wie soeben z i t i e r t , keine P h i 

losophie, die nicht Ausfiihrung i s t , und von der Ironie heiBt 

es ausdrucklich, s i e s e i die dem Sokrates eigene Methode des 
p 

Philosophierens gewesen. 

Natur l i c h hat nach Wieland auch der Athener Platon seine 

eigene Ironie, die er jedoch fa l s c h l i c h e r w e i s e dem Sokrates 

unterschiebt. Da sie s o p h i s t i s c h gefarbt i s t , erscheint So

krates bisweilen i n den Werken des Platon a l s Sophist. 

Hatte er schon vorher den schweren Vorwurf gegen Platon 
4 

erhoben, es s e i unmbglich, ohne Seelenschaden nach seinen 

Lehren zu leben, so q u a l i f i z i e r t Wieland den Urheber des 

Idealismus im A r i s t i p p sogar a l s einen Sophisten ab, zum 

..windichten" Philosophen, der, wie z.B. im Hbhlengleichnis, 

die wahre Wertskala umkehre, indem er diese schone Welt, d i e -

ses anmutige Sein, zum Schein e r k l a r e . 
122,42; 23,327 223,150 323,209; 23,219; 23,263; 24,38; 

24,64; 24,124; 24,155; 24,145 
4 
,,'Vielleicht l i e g t i n dieser unglucklichen Bestrebung, v o l l -

kommner zu werden a l s man seyn kann, eine von den wirksamsten 
Ursachen, warum es i n unsern Tagen so v i e l e melancholische, 
hypochondrische, mit der Welt und s i c h selbst unzufriedene, 
und zu allem, wozu man die Leute i n diesem Leben braucht, un-
brauchbare Junglinge g i b t . Sie glauben nicht, wie sehr die 
Anzahl dieser Unglucklichen.taglich zunimmt, die vor lauter 
Feinheit der Empfindungen, vor lauter Erhabenheit der Be
g r i f f e ,.. .nirgends i n der Welt fortkommen konnen....Ueber-
a l l sind die Menschen mit denen sie leben miissen, zu. t i e f 
unter ihrem Ideal, um ihnen e r t r a g l i c h zu seyn...."(36,241). 
522,346 
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Die Ironie i s t die Waffe der sokratischen Toleranz. E i n -

gesetzt wird sie i n i h r e r Scharfe gegen die Sophisten, welche 

durch Entfesselung menschlicher Leidenschaften das goldene 

Z e i t a l t e r bedrohen. Die Leidenschaften anderer zu entziinden 

wie Roquairol, ohne dabei selbst je zu gliihen, i s t ein Ver-

gehen an der Natur, das Wieland nicht nachsieht; im Soman i s t 

es eine Eigenschaft, welche die ansonsten sehr sympathische 

Hetare Lais mit den Sophisten gemein hat. Wieland versteht 

diesen Prevel a l s ein Loslassen der unterworfenen Titanen zur 

Befriedigung n a r z i B t i s c h e r Eigenliebe. 

Sokrates l e h r t , wie schon einigemale betont und von Wieland 

immer wieder erwahnt, die Selbstbeherrschung. Seine Ironie 

fiihrt andere zum ,gnothi seauton', zur Selbsterkenntnis, zur 

Bezahmung der Leidenschaften. Dabei s t r e i f t die Ironie, wie 

es i n der Horaziibersetzung heiBt, so „ganz l e i c h t an der E i -
p 

genliebe des Verspotteten h i n , " j a , wie i n dem Vorwort an 

WeiBe zur Musarion betont wurde, sie mildert mehr das „allzu-

strenge L i c h t einer die Eigenliebe krankenden Wahrheit", a l s 

andern die Scharfe ihres Witzes zu fiihlen zu geben. Das i s t 

Dienst zum Nutzen des menschlichen Miteinanders, nicht der 

Verfremdung, wie bei Kierkegaard, wo es heiBt: „Das Wort ,Er-

kenne dich s e l b s t 1 bedeutet: trenne dich selbst von allem an

dern ab." 3Hier im A r i s t i p p verspottet Wieland diese entfrem-

dende Absonderung, der er friiher selbst einmal mit dem Ere-

mitendasein das Wort gesprochen hatte. AnlaBlich eines Gast-

mahls im Hause der Lais erbringt ausgerechnet ein Phrontist, 
1 2 3 , 3 8 4 2Hor.Br.I , 1 3 9 ^Kierkegaard, S.182" 
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der gefraBigste der Gaste, den Beweis, daB „das hbchste Gut 

i n dem EntschluB bestehe, f r e i w i l l i g a l l e r Dinge auBer uns 

zu entbehren." Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis 

des Phrontisten s o i l zum Vorbehalt gegen die folgende seiner 

Behauptungen einladen, „daB das g e s e l l s c h a f t l i c h e Leben und 

die Sprache a l s die zwei grbBten Hindernisse unsrer V e r v o l l -

kommnung anzusehen seyen, und es also ohne eine ganzliche 

Absonderung der Menschen von einander nie mbglich seyn werde, 

zu jener reinen Existenz an s i c h s e l b s t , und i n si c h s e l b s t , 

und durch sic h selbst und fiir s i c h s e lbst zu gelangen, i n wel-

cher unser hochstes Gut bestehe." 

Es diirfte s i c h schwerlich i n der zeitgenossischen deutschen 

L i t e r a t u r des soeben beginnenden 19.Jahrhunderts e in prominen-

ter e r Autor finden, der die a l s k l a s s i s c h und sokratisch ver-

standene Ironie so exklusiv i n den Dienst einer a n t i - p l a t o n i -

schen Polemik s t e l l t e wie Wieland im A r i s t i p p . Die Friihroman-

t i k e r wuBten, warum sie wider ihn zum Autodafe a u f r i e f e n . 

Z i v i l i s a t i o n heiBt bei Wieland Vorherrschaft der Vernunft 

iiber die si n n l i c h e n Triebe. Das grobsinnliche . l i b i d o ergo 

sum' i s t fiir ihn e i n Motto des primitiven Autochthonendaseins. 

Denn die Vernunft fiihrt u b e r a l l zur Verfeinerung der S i t t e n : 
„Um diese A l l e g o r i e nicht zu lange zu verfolgen, bemerke 

ich nur, daB das Daseyn der Vernunft und ihr E i n f l u B auf uns
re s i n n l i c h e oder t h i e r i s c h e Natur s i c h , wie bei den Kindern 
schon i n der friihen Dammerung-des Lebens, so bei a l i e n , s e lbst 
den rohesten Vblkern schon i n den ersten Anfangen der Cultur 
vornehmlich da r i n beweist, daB s i e (wofern nicht besondere k l i -

22,383 Vgl.hierzu P.Martini, „Chr.M.Wieland: Zu seiner 
S t e l l u n g i n der deutschen Dichtungsgeschichte im 18.Jahr
hundert," Der Deutschunterricht VIII(1956) S.89f. 
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matische oder andere z u f a l l i g e Ursachen im Wege stehen) s i c h 
s e lbst und ihren Zustand immer zu verschonern und zu verbes-
sern suchen." 

Vernunftherrschaft s o i l jedoch nicht i d e n t i s c h werden mit a l l -

zu redegewandter Sophistik. Der p o l i t i s c h h e l l h o r i g e Wieland 

erkennt h i e r i n die Gefahr der Demagogie. Nicht durch das ,co-
p 

g i t o ergo sum', nicht durch Vielwissen oder s p i t z f i n d i g e Re-

dekiinste gelangt der Mensch zur Wahrheit. Das Gefuhl muB an 

ihr b e t e i l i g t sein, das Empfinden, daB man durch ein Gesprach 

einer n i i t z l i c h e n Wahrheit naher gekommen ist.„Dem ,cogito ergo 

sum' des Franzosen," sagt Ermatinger, „stellt er ein ,sentio 

ergo sum' gegenuber,"^ das er von Shaftesburys E r l e b n i s des 

fiihlenden Ich bezieht. 

Kultur bedeutet bei Wieland Z i v i l i s a t i o n im Sinne des C i -

v i t a s i n s t i n k t e s , jenes Fingerspitzengefiihls f i i r urbane S i t t e n 
4. 

und „polite" Ironie. Dabei ahnt Wieland i n diesem Roman die 

Synonymitat von urbs und orbis mit der gleichen Gefuhlssicher-

h e i t voraus, mit der Goethe im fruhen 19.Jahrhundert bereits 
von „Weltliteratur" sprach. 3 Zur Verkorperung der beiden Hal-
_ _ 

2 2 , 3 9 4 Deshalb zeichnet er auch den Sokrates im A r i s t i p p 
nicht a l s Hauptvertreter des ethischen Intellektualismus, dem 
Wissen Tugend war. Dieser sokratische Hauptsatz findet im 
A r i s t i p p gar keine Erwahnung. Die Weisheit des Sokrates hat 
Bei Wieland nichts mit V i e l w i s s e r e i zu tun. Der Weise i s t v i e l -
mehr eine ausgeglichene P e r s o n l i c h k e i t , die es zur Harmonie 
der eigenen Affekte, zur Gelassenheit gebracht hat. - Wurde 
gegen Wieland auch von den Romantikern der personliche Vor
wurf der V i e l w i s s e r e i erhoben, so libersah man andererseits 
n i c h t , daB er s i c h „besonders i n seiner Notenprose zu seinem 
Danischmend und Amad i s weit hinein i n die Galenische Akademie 
der Humoristen verlaufen hatte."(Jean Paul. Vorschule der  
Asthetik, VII S 3 2 „Humoristische T o t a l i t a t ) . Wielands i r o 
nische Anmerkungen sind zum groBen T e i l eine Verspottung des 
barocken Polyhistorismus. 
^Ermatinger, E. Wieland und die Schweiz. L e i p z i g : H.Haessel 
Vlg., 1 9 2 4 . S.55 . -
^ADB 1 , 2 2 1 ^Zu Eckermann, am 31.Januar 1 8 2 7 
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tungen t r i t t der Polismensch Sokrates a l s Kontrastfigur zu-

sammen mit dem Kosmopoliten A r i s t i p p auf. Dabei gibt Sokrates 

das Modell einer Biirgerethik ab, welches A r i s t i p p a l s se i n zu-

v e r l a s s i g s t e r Schiiler - t r o t z seiner Meinungsverschiedenheiten 

mit dem Meister zu dessen Lebzeiten zuverlassiger a l s Platon -

auf den Erdkreis, auf die gesamte Menschheit auszuweiten ver-

steht. Sokrates wird im A r i s t i p p durch seinen ersten Apostel 

d a r g e s t e l l t . Die Darstellungsweise durch Kontrasttypen i s t die 

fiir Wieland c h a r a k t e r i s t i s c h e . Er r e l a t i v i e r t , was bei ihm Dar-

s t e l l u n g des Verhaltens unter verschiedenen Umstanden bedeutet, 

indem er k o n t r a s t i e r t . Und er k o n t r a s t i e r t , indem er charakte-

r i s i e r t ; er c h a r a k t e r i s i e r t , indem er i r o n i s i e r t . Am Kontrast-

ve r h a l t n i s zwischen Sokrates und A r i s t i p p , an ihrem Verhalten 

zueinaoder unter verschiedenen Voraussetzungen, zeigen s i c h die 

Charaktere der beiden nach einem Modell, das Wieland von Shafte 

bury bezogen hatte und welches besagt, wie be r e i t s erwahnt, daB 

der Mensch sieben Sinne habe, das SelbstbewuRtsein und den Ge-

meinsinn mit einberechnet. Bei A r i s t i p p i s t das erstere, bei 

Sokrates das zweite starker ausgepragt. 

Im H i n b l i c k auf das v i e r t e v o r c h r i s t l i c h e Jahrhundert be

deutet bei Wieland Z i v i l i s a t i o n um so mehr Vernunftherrschaft 

iiber die rohsinnlichen Triebe, a l s man s i c h i n Griechenland zu 

dieser Zeit zum ersten Male seiner feineren Gemiitsregungen be-

wuBt wurde, a l s die Griechen den Menschen aus der morgenlan-

d ischen Barbarei herausfiihrten. An die S t e l l e ungeziigelter 

Le'idenschaf t l i c h k e i t - die K l a s s i k l i e b t e das Warnbild des 

stiirzenden Phaeton - treten feste Vorstellungen von den eige-

nen Gemiitsregungen und den anmutigen S i t t e n , die man i n feinen 
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„Gradationen" unterscheiden l e r n t ; i n andern Worten, man be-

ginnt zu psychologisieren. DaB diese Darstellung.der Griechen 

im v i e r t e n v o r c h r i s t l i c h e n Jahrhundert den h i s t o r i s c h e n Tat-

sachen sehr nahe kommt, bestatigt O.Bantel. Wielands eigenem 

ethischen und asthetischem Empfinden entsprach, wie Bantel 

ausfiihrt, vor allem der Umstand, daB an die S t e l l e der Pade-

r a s t i e nun der PraueneinfluB t r a t . Die Rolle der Prau i n der 

Gesellschaft wird immer wichtiger. A l l e r d i n g s i s t hier nicht 

von Emanzipation im romantischen Sinne der Gleichberechtigung 

die Rede; sie i s t vielmehr, wie bei Goethe, k l a s s i s c h verstan-

dener E i n f l u B edler Frauen auf noch „faunisch" sich gebardende 

Manner. Bei Wieland sind die Hetaren zu dieser Art von aufge-

k l a r t e r Frauenrolle herangezogen, so wie auf dem Gebiete der 
2 

R e l i g i o n Freidenker von der Art des Diagoras. 

Der z i v i l i s i e r t e Grieche im vierten v o r c h r i s t l i c h e n Jahr

hundert war also kein a l t v a t e r i s c h e r R i g o r i s t mehr im „gothi-

schen" Geschmack, wie Wieland s i c h bisweilen auszudriicken be-

l i e b t e , und der maBgebende Affekt suchte nicht mehr Ausdruck 

i n der heldischen Tat, sondern erduldete a l s „moralisches" 

Heldentum die Untat des Justizmordes. Dem Heldentum wird auf 

diese Weise noch einmal Rechnung getragen, doch i s t und b l e i b t 

es E i n z e l f a l l . Vom Sokrates erfordern es die Umstande. Sie er-

fordern es weder vom A r i s t i p p , noch von den andern sokratischen 
Weisen, obgleich die Bedrohung der Weisheit und des „allzu" 
_ _ . . . 
22,212 Hier setzt Aristipp-Wielands K r i t i k an Sokrates 

an: er s e i noch zu r e l i g i o s , und das heiBt: zu aberglaubisch. 
(22,85f.). Auch fiir Lucian wird Sokrates durch seinen „Damo-
nenglauben" l a c h e r l i c h und, wie es heiBt, sogar „verhaBt." 
(Luc.II,262). 
3„Dieser justizmaBige Sokratesmord,"(22,284); „die g e r i c h t -
l i c h e Mordung des a l t e n Sokrates."(22,296). 
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Weisen durch das abderitische K o l l e k t i v , wie ausgefiihrt, zu 

den Lieblingsthemen Wielands gehort. Der Justizmord i s t Vor-

und Warnbild zugleich, i n welchem der Ironie eine Hauptrolle 

z u f a l l t . 

Die von Sokrates vorgelebte und von A r i s t i p p gepflegte Le-
bensphilosophie i s t keine kampflose Hedone. Ihre Tugend d e f i -
n i e r t s i c h vielmehr a l s „moralisches Heldentum," obgleich da
bei betont wird, daB niemand „verbunden" s e i , „ein Held zu 

1 
seyn." Doch gibt es fiir Wieland andererseits auch keine Tu-

2 • 
gend ganz ohne f r e i w i l l i g e s Opfer. Wo die F r e i h e i t der Per

s o n l i c h k e i t durch die Umstande garantiert und auf keine Zer-

reiBprobe g e s t e l l t wird, da b l e i b t die Aretologie des Epiku-

rismus v e r b i n d l i c h : „Und a n a l y s i e r t i h r dieses Bose und Gute, 

so l b s e t s i c h jenes i n Schmerz und dieses i n Vergniigen auf$" y 

denn „Eudamonie i s t der P r e i s , nach welchem wir a l l e ringen." 

Sokrates wahlte den Tod a l s f r e i e s 'Wesen, um konsequent seine 

Lehre vorzuleben und um nicht das A l t r u i s t i s c h e darin, nam-

l i c h die Aufrechterhaltung der a l s Sittensurrogat die P r e i -

heit^-eg. einzelnen Burgers garantierenden Gesetze von Athen, 

durch Fluent - also durch egoistischen Selbsterhaltungstrieb -, 

i n Frage s t e l l e n zu miissen. Hier i s t das zu gleicher Zeit mit 

dem A r i s t i p p entstandene Goethe-Wort, das wir a l s kiirzeste und 

praziseste Formulierung der deutschen K l a s s i k verstehen, an 

Sokrates k o n k r e t i s i e r t : „Wer GroBes w i l l , muB s i c h zusammen-

r a f f e n ; i n der Beschrankung zeigt s i c h erst der Meister, und 

das Gesetz nur kann uns F r e i h e i t geben." 3 

22,311 Nicht Kants kategorischer Imperativ, sondern S c h i l -
l e r s klassische Neigung zur P f l i c h t bietet s i c h a l s Vergleich an. 
5 19,85 424-,272 5E.Trunz gibt die E ntstehung mit „etwa 1800" 
an. Goethes Werke, 14- Bde.Hg.E.Trunz. Hambg.: Wegner Vlg.Bd.I,527• 
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Die kampferische Ethik des Sokrates i s t d e f i n i e r t durch 

ih r Wesen: das der Ironie. Sie i s t es im A r i s t i p p dann auch, 

die zum unmittelbaren AnlaB seines Todes wird, nicht - wie 
2 

bei Kierkegaard -, zum Grund. Wieland versteht seinen Sokra

tes a l s se l b s t l o s e n , unbezahlten Tugendlehrer, der dem Staat 

angesichts des unter der demokratischen Staatsform einsetzen-
3 

den S i t t e n v e r f a l l s verantwortungsbewuBte Burger e r z i e h t . Bei 

ihm i s t Sokrates ein s c h l i c h t e r Handwerksmann, der andern 

Handwerkern ni i t z l i c h e Lebensweisheit v e r m i t t e l t . Seine Ironie 

i s t e i n p o s i t i v e r Beitrag zur sokratischen Pragmatik. 

Die sogenannte „P6belherrschaft" i n der Demokratie i s t sy

nonym mit der Herrschaft der Leidenschaften im Einzelmenschen, 

i s t synonym mit der ungeziigelten Eigenliebe; so hatte es ihm 

Platons Affektenlehre d a r g e s t e l l t . Sokrates, der zur MaBigung 

der Leidenschaften im Interesse des Gemeinwohls auffordert, 

handelt sowohl a l s P o l i t i k e r a l s auch a l s Psychologe p o s i t i v . 

Konsequent weigert s i c h Sokrates, die Souveranitat dieser 

Volksleidenschaft anzuerkennen und dem narziBtischen Souvera-

nitatsdiinkel von Volk und Eicht e r n durch e i n Gnadengesuch zu 

huldigen. Der Appell an Eigenliebe und Volksgunst geziemt e i 

nem Aristophanes. Und so werden diesem im A r i s t i p p wieder Wor-

te i n den Mund gelegt, die den Anspruch der Athener auf abso

lute Volkssouveranitat a l s n a t i i r l i c h e Gegebenheit der Dinge 

respektieren. Der Athener dulde seine „0bern nur deBwegen, 
122,280; 22,297 2„Nicht a l l e i n , daB Sokrates s i c h der Iro
nie bedient hat: er i s t vielmehr der Ironie dermaBen hingege-
ben gewesen, daB er selber i h r Opfer ward."(Kierkegaard, S . v i ) . 
3 lL 

22,49f Gelegentlich spricht Wieland auch mit l e i c h t e r I r o 
nie von einer „fil6sofischen Handwerksinnung zu Athen."(Luc.I, 
428). 
522,280f). 
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weil er ihnen die Kothurnen, worin sie um so v i e l grbBer a l s 

er sind, selbst angeschnallt hat, und s i e , sobald es ihm be-
1 

l i e b t , wieder auf ihre eigenen PiiBe s t e l l e n kann." 

In der zeitgenbssischen L i t e r a t u r wird man vergeblich nach 

einer so r e a l i s t i s c h e n , massenpsychologischen K r i t i k am Volks-

charakter suchen, wie sie Wieland im A r i s t i p p im Zusammenhang 

mit dem Tode des Sokrates ubt. Als Kenner der Weltgeschichte 

spiirte er keine Veranlassung, das „Volk" im allgemeinen oder 

gar ein bestimmtes Volk zu i d e a l i s i e r e n . Wie die Athener, so 

sind die Menschen i n der Masse auf sc h a u s t e l l e r i s c h e Lustbe-

friedigung aus, die daher r i i h r t , daB dem Volk „der Schein im-
2 

mer fur das Wesentliche g i l t . " Fur die Athener s p i e l t e auch 

Sokrates unter ihnen nur eine auf Volksbelustigung abgerich-

tete S c h a u s p i e l e r r o l l e . Und wie ihnen, den egoistischen Schein-

menschen, das Verstandnis fiir das a l t r u i s t ische Wesen des 

durch Kalokagathie erhbhten Sokrates abgeht, so miBverstehen 
3 

sie auch seine Ironie a l s Stolz im UbermaB. Sie verkennen die Absicht des Sokrates, wie die Athener spater auch die des 
lL 

Xenophon verkannten. Denn Sokrates i s t Wesensmensch, nicht 

auf Kothurnen gestutzter H i s t r i o n e . 
122 , 7 2 2 2 3 , 7 1 522,278f 4Xenophon hat bei Wieland iiber-
haupt v i e l e s mit Sokrates gemein. Einmal miBversteht man s e i 
ne Ironie; e in andermal erscheint er wieder a l s ebenso aber-
glaubisch wie bisweilen sein Meister Sokrates: „„Da hieB uns 
einer von den Wahrsagern dem Wind ein Opfer schlachten," sagt 
Xenophon mit einer E i n f a l t , die man fiir Sokratische Ironie 
halten tmiBte, wenn er nicht unmittelbar darauf mit dem glau-
bigsten Ernst hinzusetzte: „Es wurde also geopfert, und es 
dauchte a l i e n , daB die Strenge des Windes nachgelassen habe."" 
( 2 3 , 2 1 ) . Ahnlich dem Sokrates, so miBhandeln die „edeln und„. 
weisen" Athener ihren groBen Mitbiirger Xenophon, indem sie 
ihn, von dessen „Talenten und. Charakter" sie „groBe V o r t e i l e " 
Ziehen kbnnten, ins E x i l schicken. ( 2 3,18). Das Ver h a l t n i s 
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Wieland war s i c h dariiber im Klaren, daB die Bezeichnung 

„Eiron" urspriinglich bei den Griechen nicht a l s Kompliment 
xi 

g a i t , da ihm die antiken Gharakterbilder des Theophrast 

von friihauf bekannt waren und ihm auch zur Ze i t der Nieder-
p 

s c h r i f t des A r i s t i p p wieder vorlagen. Etymologisch gehorte 

der Eiron und seine E i r o n e i a , wie Wieland wuBte, schon bei 

den Alten i n den Bereich des Unschicklichen, Ungehorigen. 

„In der L i t t e r a t u r , " schreibt der A l t p h i l o l o g e O.Ribbeck, 

,",begegnet uns das Wort £ i £ O V und davon Abgeleitetes, s o v i e l 

ich weiB, nicht vor Aristophanes: der Tragodie und der hbhe-

ren Poesie iiberhaupt scheint es fremd zu s e i n . Es war offen-

bar ein derber, volksthiimlicher Ausdruck, j a , um es gerade 

herauszusagen, ein Schimpfwort. Wir finden den £t£tm zuerst 

i n sehr schlechter Gesellschaft i n den Wolken...mitten unter 

Liignern, Eabulisten, Rechtsverdrehern, durchtriebenen, abge-

feimten glatten Gesellen finden wir den gxgtoV.''^ 
des Xenophon zu seinen Mitbiirgern i s t das des Ironikertyps zu 
dem Gegentyp ab d e r i t i s c h e r Sophisten. "Wieder b i e t e t s i c h eine 
Analogie zu Wielands eigener S i t u a t i o n an, wenn es von Xeno-
phons Schaffensweise heiBt: „Als Xenophon seine zwei Gemalde 
von der spartanischen und athenischen Republik gegen einander 
s t e l l t e , schrieen die Athener,.. .iiber S a t i r e und I r o n i e , 
wo Xenophon weder an Sa t i r e noch Ironie gedacht hatte." ( 3 0 , 3 8 8 ) . 
Schon i n den Moralischen Briefen werden die Ch a r a k t e r s c h i l -

derungen erwahnt: „Er sieht im Theophrast die Thoren seiner 
Z e i t , / H a l t s i e an Neuere, und lacht der Aehnlichkeit." ( 2 5 , 1 8 9 ) • 
Jedenfalls sind derartige Aussagen bezeichnend fiir die Typen-
psychologie Wielands, die s i c h an klassischen Archtypen o r i e n -
t i e r t , und fiir seine mit ihnen kontrastierende Betrachtungs-
weise der eigenen Umwelt. Wieland sah seine eigene Zeit durch 
den F i l t e r der Ant.ike. 
2Der'Ziircher A l t p h i l o l o g e Joh. Jak.Hottinger, bekannt fiir s e i 
ne anti-rousseauistische und gegen das Treiben der Kraftgenies 
gericntete Haltung, war ein Mann nach Wielands Herzen. H o t t i n -
ger begann seinen Beitrag zu. Wielands Attischen. Museum mit e i 
ner iibersetzung der Charakterschilderungen des Theophrast und 
l i e f e r t e zum Bd.I, Heft 3 als erstes Stiick den „Eiron" unter 
der t l b e r s c h r i f t „Der arge Schalk." _ -
^Ribbecks s o r g f a l t i g e , p h i l o l o g i s c h e Untersuchungen iiber E i r o n 
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H i s t o r i s c h i s t jedoch dieser B e g r i f f u n l o s l i c h verkniipft 

mit dem Wesen des Sokrates und seiner Philosophie. Schon aus 

diesem Grunde fi i h l t e sich Wieland zu Erklarungen gendtigt, 

welche der ursprunglichen Bedeutung des B e g r i f f s „Ironie" 

und seiner Vorstellung von Sokrates gerecht wurdeh. Wielands 

unablassiges autobiographiscb.es Rechtf ertigungsbediirfnis wird 

aus seiner S e l b s t i d e n t i f i z i e r u n g ebenso verstandlich, wie s e i 

ne daraus hervorgegangenen Bemiihungen um die Ironie. Suchte er 

sich im B r i e f an Zimmermann iiber die Lob/Tadel D i a l e k t i k der 

Ironie K l a r h e i t zu verschaffen, so betonte er andern, wie So

phie und Riedel gegeniiber immer wieder die ihm mit Sokrates 

gemeinsame gute Absicht seiner Ironie, deren a l t r u i s t i s c h e 

Beweggriinde, und hob ihre vermittelnde Punktion hervor. Ihre 

gefahrlichere Seite l i e B s i c h a l s Waffe gegen grdberes Ubel 

r e c h t f e r t i g e n , j a , als solche machte Wieland s i e sogar salon-

f a h i g . Hier b i e t e t s i c h dem Dichter auch Gelegenheit, sich an 

den Verfolgern und Verleumdern a l l e r „Sokratesse" zu rachen, 

und er tat es, indem er sie zu „windichten" Prahlern und Ra-

d i k a l i s t e n stempelte. Dabei konnte er sic h wieder auf g r i e -

chische B e i s p i e l e berufen. Auch Ribbeck hat die Gegensatz-

l i c h k e i t dieser beiden Typen durch Untersuchungen der k l a s -

sischen L i t e r a t u r nachgewiesen. 

Von A r i s t o t e l e s , nach dessen Ethik das Wesen der Tugend.. -

und Alazon sind bis zum heutigen Tage Schliisselwerke dieses 
Problems geblieben. Von ihnen l e i t e n s i c h andere Arbeiten 
ab, wie z.B. J.A.K.Thomson, Irony, an h i s t o r i c a l i n t roduction. 
London, 1926. (zit-.Thomson Irony) 
1 
Ribbeck, 0. Alazon. E i n Beitrag zur antiken Ethologie und  

zur Kenntnis der Griechisch-Romischen Komodie.nebst Uber--
setzung des Plautjnischen Miles Gloriosus. L e i p z i g : B.G. 
Teubner Vlg.., 1882. . . . - - • . 

http://autobiographiscb.es
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und der Wahrheit - i n einem MittelmaBe sowohl der Gemiits-

bewegungen, a l s auch der Handlungen besteht, so daB sie 
1 

also i n der Mitte zwischen zwei ins UbermaB strebenden 

Extremen, einem Zuviel und einem Zuwenig, l i e g t , l e i t e t 

s i c h die fiir Wieland so ungemein wichtige Lehre des „gol-

denen" MittelmaBes ab, mit welcher der Dichter zuerst bei 

Horaz bekannt wurde. 

Wieland hatte, wie im vorigen Kapitel gezeigt word en 

war, die Ironie selbst auf die a r i s t o t e l i s c h e M i t t e l l i n i e 

gehoben, indem er s i e aus dem Geiste der Liebe h e r l e i t e t e 

und i n seiner Grazienphilosophie a l s Synthese aus dem ein 

wenig Zuviel des faunischen Mutwillens der Natur und dem 

etwas Zuwenig der tugendhaften Grazien a l s eine allgemein 

beliebte, im a l t g r i e c h i s c h e n Sinne also „pan"-artige Anmut 

eines ,.Genius" der Ironie p r a s e n t i e r t e . 

Noch der spate Wieland weist i n Krates und Hipparchia 

(1804) auf die fiir die Grazien unbedingt verbindliche 

a r i s t o t e l i s c h e M i t t e l l i n i e hin: „Die Grazien f l i e h e n a l l e s 

Gezwungene, S t e i f f o r m l i c h e , und was s i c h von der M i t t e l -
Auf den ..Weisen von S t a g i r " und seine gerade L i n i e ..mitten 

durch zu v i e l und durch zu wenig" (10,91) beruft s i c h Yifie-
land i n diesem Sinnzusammenhang des ofteren: „Die Tugend 
(pflegt man dem A r i s t o t e l e s oder Horaz nachzusagen) i s t die 
MittelstraBe zwischen zwei Abwegen, welche beide g l e i c h 
s o r g f a l t i g zu vermeiden sind . " (4,1%). - Bereits 1758 hatte 
er i n den Nachrichten des Verfassers. der Empfindungen eines  
Christen den Anakreontiker. Uz mit den Worten zu belehren ver-
sucht: ..Sollte Herr Utz nicht wissen, daB die Tugend mitten 
zwischen..zween Abwegen liegt?"(Wielands Gesammelte S c h r i f t e n , 
hg. v.d .Dt.Komm.d .Kgl.PreuB. Akad. d .Wiss. B e r l i n 1909 - z i t . 
Ak.Ausg. -- Bd.IV,S.154). - Auch der spate, Wieland wird nicht 
miide, auf die V e r b i n d l i c h k e i t des noch alte r e n ..meden agan" 
fiir den Hauptgedanken der a r i s t o t e l i s c h e n Philosophie hinzu-
weisen. An A r i s t o t e l e s storte ihn e i g e n t l i c h nur, wie erwahnt, 
die ..monologische" Art seines Vortrags. 



-184-

l i n i e zwischen dem AeuBersten auf beiden Seiten allzuweit 
entfernt." 

Nun gait es aber, d r e i B i g Jahre nach den Grazien, die 
Ironie noch einmal zu beschreiben und zu r e c h t f e r t i g e n . 

Denn beim Quellenstudium zu A r i s t i p p drangte s i c h fiir die 

Darstellung des Sokrates eben die besagte E i n s i c h t auf, daB 

„Eiron" bei den Griechen zunachst a l s Schimpfwort g a i t , daB 

der B e g r i f f nach der zweifellos korrekten Ubersetzung Ho t t i n -

gers „arger" Schalk bedeutete, daB die Ironie - wenn auch nur 

mittelbar - zum AnlaB des Todesurteils fiir Sokrates wurde, 

und daB s c h l i e B l i c h auch A r i s t o t e l e s die Ironie zunachst a l s 

ein Extrem, wenn auch ein weniger schadliches, betrachtet 

hatte: 

„Was nun die Wahrheit b e t r i f f t , so heiBe der M i t t l e r e 
wahrhaftig und die Mitte Wahrhaftigkeit, das Ubertreiben 
dagegen Unverschamtheit ^ l a z o n e i ^ 1 und wer s i e b e s i t z t , 
unverschamt, [Alazoi^j , das Zuwenig-Tun dagegen Ironie 
und Ironiker." Und: „Der Eingebildete ^Alazon] scheint s i c h 
den Anschein riihmenswerter Eigenschaften zu geben, die er 
nicht b e s i t z t , oder groBerer, a l s er sie b e s i t z t . Der Iro
nische pEironj umgekehrt verleugnet, was er hat, oder macht 

2 
es geringer, der M i t t l e r e endlich i s t a u f r i c h t i g . . . . " 

Neben'einer.Charakteristik wie der vorstehenden, fi n d e t man 

aber auch bereits den Eiron entlastende Aussagen bei A r i s t o 

t e l e s . Noch v i e l weitgehender wird der Ei r o n jedoch von Wie

land e n t l a s t e t . Einmal laBt er im Aristipp-Roman von Augen-
1 F i i r den griechischen O r i g i n a l t e x t wurde beniitzt: A r i s t o t l e , 
Nicomachian E t h i c s . Loeb C l a s s i c a l L i b r a r y . Cambridge/Mass.: 
Harvard, 1962- S.102-, 240. 
2 A r i s t o t e l e s , Die Nikomachische Ethik. Zurich: Artemis Vlg., 
1951. S.94, 146f. ... 
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zeugen, deren Aussagen sic h auf antike Quellen stiitzen, e i - -

nen Sokrates zeichnen, wie er seiner eigenen Vorstellung 

vom Ironiker entspricht und l e g t diesem Sokrates k r i t i s c h e 

Worte iiber die ersten Leseproben der Werke Platons i n den 

Mund, um mit dieser Stellungnahme die Ablehnung der von 

Platon d a r g e s t e l i t e n Ironie des Sokrates zu l e g i t i m i e r e n . 

Was also dem Sokrates a l s E i r o n vorgeworfen werden kann, 

namlich Ironie im UbermaB, geht zu Lasten der iibertriebenen 

Darstellungsweise des Platon. Von ihm heiBt es, er gebe 

„dem guten Sokrates unaufhorlich seine eigenen E i e r auszu-
2 3 briiten, binde ihm eine „Eirons-Larve" um, lasse ihn f i i r 

die Neugier der Zuhorer „den E i r o n s p i e l e n , " ^ und mache 

uberhaupt einen „Eiron von Profession"^ aus ihm. Wieland 

l a s t e t das, was am E i r o n „beriichtigt" war, dem Platon an. 

Zweitens r e l a t i v i e r t Wieland den B e g r i f f , indem er ihn 

aus dem „athenischen N a t i o n a l - C h a r a k t e r h e r l e i t e t , und 

d r i t t e n s laBt er von Lais und Eurybates Verhandlung und Ur-

t e i l s s p r u c h auf eine Weise s c h i l d e r n und zudem von Hippias 

kommentieren, daB es ihm mbglich wird, mit der Vorstellung 

von Sokrates zwar menschliche Pehler - etwa i n Form eines 

unterlaufenen Regiefehlers bei der Antwort auf das U r t e i l -, 

doch nichts Unedles zu verkniipfen. Im Gegenteil:. da der Grund 

seines Todes i n dem konsequenten Altruismus zu suchen i s t , 

der Sokrates veranlaBte, die Rechte des Menschen den P f l i c h -
7 

ten des Burgers unterzuordnen, so erscheint der Gebrauch 

der Ironie im Angesicht des Todes bei Wieland f a s t a l s ein 2 24 ,25 

22,312 

3 24,35 24,124 5 Att.Mus.II,5 S.58 
7 
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heroischer Akt im Einklang mit dem moralischen Heldentum des 

Sokrates, von dem ber e i t s die Rede war. 

Sokrates adelt, wie A r i s t i p p es einmal im anderen Zusammen 

hang formuliert, „den Stand." S p e z i f i s c h geht es bei diesem 
1 

Argument um den Ruf der Lais a ls Hetare. Dabei tut A r i s t i p p 
den Ausspruch, die Person miisse den Stand, nicht umgekehrt 

p 
der Stand die Person adeln. Auf den Sokrates und seinen Ruf 

als E i r o n bezogen, versteht man das Naheliegende: als dem 

Sokrates wesenseigener Charakterzug adelt die Ironie den 

„Stand" der Ironiker, zu dem sich Wieland nicht z u l e t z t s e l -

ber zahlte. Aufgrund seiner philologischen Untersuchungen 

kommt Ribbeck im Bezug auf die Entwicklung des I r o n i e b e g r i f f s 

zu Schliissen, die denen Wielands durchaus nicht widersprechen 

der anfanglich a l s Schimpfwort verstandene „Eiron" s e i auch 

schon von A r i s t o t e l e s a l s „Typus der echten, feinen Ironie" 

bezeichnet worden, wenn dieser si c h auf Sokrates bezieht, 
Dem Gefiihl, daB es s i c h bei der Lais-Episode wieder um eine 

fiir Wieland charakter i s t ische Ehrenrettung handelt, konnte 
s i c h auch S c h i l l e r nicht erwehren, wie aus seinem B r i e f an 
Wieland vom 7«0ktober 1801 e r s i c h t l i c h wird: „Sie haben mir, 
mein h e r z l i c h verehrter Preund, zu Anfang dieses Jahres mit 
Ihrem Sokrates und seiner Preundin Lais e i n so angenehmes Ge-
schenk gemacht, daB ich h e r z l i c h wiinsche, es auf meine Art, 
d.h. so gut a l s ichs habe, wieder wett machen zu konnen. An-
s t a t t einer Hetare sende ich Ihnen hier eine Jungfrau, und 
mochte diese. nur keine schlechtere Figur unter den Jungfrauen 
spi e l e n , a l s Ihre Lais unter den Preundinnen. Beide haben 
iibrigens dieses miteinander gemein, daB sie zwei iibel beriich-
t i g t e und liebenswiirdige Damen wieder zu Ehren bringen s o l l e n 
u.Sie werden mir zugeben,.daB V o l t a i r e sein Mbglichstes getan 
einem dramatischen Nachfolger das S p i e l schwer zu machen. Hat 
er seine Piicelle zu t i e f i n den Schmutz herabgezogen, so habe 
ich die meinige v i e l l e i c h t zu hoch g e s t e l l t . Aber hi e r war 
nicht anders zu helfen, wenn das Brandmal, das er seiner Schb 
nen aufdriickte, s o l l t e ausgelbscht werden." 
222,117 3Vgl.Nikomachische Ethik, wo der"prahlende Alazon 
von A r i s t . zum argern Gegentyp des s i c h selbst erniedrigenden 
E i r o n e r k l a r t wird; iibermaBiges Prahlen s e i schlimmer u a l s 
iibermaBige Bescheidenheit. (IV,vii-17). 



- 1 8 7 -

„und a l s solcher hat derselbe das ganze Altertham hindurch 

auch bei den Romern gegolten." 

Wieland i s t der Meinung, daB, i n „MaBen" genommen, s i c h 

beinahe a l l e s auf der Welt r e c h t f e r t i g e n l i e B e , weshalb er 

die Ironie a l s Salz i n der Suppe erscheinen laBt, genauer 
2 

als „attisches" Salz, wovon z u v i e l ekelhaft wird, beim 

rechten MaB dagegen eine Sache wiirziger schmeckt. Die Liebe 

durfte weder platonisch fad noch zu s i n n l i c h s e i n . Dem g r i e -

chischen B e g r i f f „Aphrodisia" verweigerte Wieland z.B. e i n -

mal die deutsche Ubersetzung mit „Liebe, da es s i c h h i e r -

bei um die sehr „unsittliche Befriedigung eines N a t u r t r i e -

bes" handele. Eine derartige Stellungnahme bedeutet weder, 

daB Wieland prude war, noch daB er den Naturtrieb verachte-

te. Sie i s t vielmehr Ausdruck seines echten und konsequen-

ten Gefiihls f i i r das r i c h t i g e MaB.^ 

Aus den vorgenannten Griinden suchte er immer wieder, den 

B e g r i f f der Ironie f e s t „in der Mitte," zwischen Grobianis-

mus, aristophanischer Komik und Personalsatire e i n e r s e i t s 
'Ribbeck Eiron, 3 . 3 8 8 ^ 2 2 , 2 2 1 ; 23,26; 2 3 , 8 8 ; 23,104; 24 v 1 0 1 ; 

24 , 1 7 3 ; 24 , 1 9 9 ; 24 ,217 
5Att.Mus.111 ,1 S.126 4Am 3.Pebruar 1796 s o i l Wieland s i c h , 
nach Bottiger, folgendermaBen iiber den Naturtrieb geauBert 
haben: „Ich habe besondere Vorstellungen von den Sacris phal-
l i s des grauen Alterthums. Es waren die ehrwiirdigsten Natur-
f e i e r l i c h k e i t e n . Sobald der Mensch nur ein Glied an seinem 
Leibe hat, dessen er si c h schamen muB, hat er seine Unschuld 
verloren. Man tadelt es, daB nackte Piguren da a u f g e s t e l l t 
werden, wo.Madc.hen im Hause sind. Hatte ich nur r e c h t . v i e l , 
ich wollte a l l e meine Zimmer damit, a n f i i l l e n . Warum Ziehen wir 
denn den Hunden und Ochsen nicht auchHosen an? Der h e i l i g s t e 
Naturtrieb i s t d u r c h . P f a f f e r e i entadelt. und verschrien worden. 
Um dieser B i g o t t e r i e zu entgehen, habe ich solche Themen aus-
gemalt, die ich a b s i c h t l i c h e r g r i f f e n habe, nicht daB s i e mir, 
wie S c h i l l e r b e l i e b t zu sagen, ungliicklicherweise i n die Han-
de g e f a l l e n waren."(Lit.Zust.,S.182) 
Was aus dem Umstand- e r s i c h t l i c h wird, daB er bei angemesse-

ner Gelegenheit den B e g r i f f im entsprechenden Sinne verwen-
det, v g l . 2 2 , 2 2 0 . 

http://wo.Madc.hen
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und den S p i t z f i n d i g k e i t e n der Sophisten, den Abstraktionen 

Platons und dem Prahlen der Athener auf der andern, anzu-

s i e d e l n . Aus diesem Bestreben Vifielands heraus erklaren s i c h 

Aussagen, nach denen die sokratische Ironie einmal zwischen 

„Pythagorischer Sophrosyne" und ,,Aristophanischer L e i c h t f e r -
1 

t i g k e i t " hin und her,.ein' andermal „zwisehen Scherz und 
2 

Ernst a b s i c h t l i c h i n der Mitte schwebt." 

Der M i t t e l s t e l l u n g der Ironie entspricht die des Sokrates 

zwischen den Extremen, und so verwundert es n i c h t , daB er 

vom groBen Haufen der a l l t a g l i c h e n Menschen verkannt wird, 

welche „keinen hbheren Beweggrund kennen als ihren person-

l i c h e n V o r t h e i l , und immer bereit sind, diesem das Beste des 

ganzen Menschengeschlechts aufzuopfern." -

Doch Sokrates s t i r b t im Roman nicht a l l e i n . Die Hetare 

Lais f i n d e t ebenfalls ein tragisches Ende. Die Lais-Episode, 

der M.Dufner i n einem sehr f e i n s i n n i g argumentierten A r t i k e l 

Tragik " i n the sense of the c l a s s i c a l Greek drama" nachweist, 

s t e l l t fii r die Zwecke der vorliegenden Untersuchung erneut 

unter Beweis, daB Wieland den B e g r i f f der Ironie streng im 

gri e c h i s c h etymologischen und nicht im modern iibertragenen 

anzuwenden p f l e g t e . Gemeint i s t damit die sogenannte „Ironie 

des Schicksals." Wieland l ag es fern, der Ironie entweder wie 

Kierkegaard eine „unendliche und absolute N e g a t i v i t a t " einzu-
4 

raumen, oder sie wie. K.W.P.~Solger .zur .-„tragischen" . Ironie zu 

bestimmen, von der im Bezug auf Sokrates auch schon bei Hegel^ 122,115 2Cic.1,299 322,313 
4 
Solger, K.W.P.'Nachgelassene S c h r i f t e n und Briefwechsel, hg. 

L.Tieck u-P. v .Raumer. L e i p z i g :... P.A. Brockhaus, 1826. Bd.II,S.515 
5Hegel, G.W.F.' Samtl.Wke, hg.H.Glockner. Stgt.,1959.Bd.18,S.64 
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die Rede i s t . Pur den englischen Sprachraum wurde, nach A.R. 

Thompson, der Aufsatz des Bischofs Connop T h i r l w a l l von 

1833, "On the Irony of Sophocles," maBgebend. Darin wird die 

Ironie, vom Dramatischen ausgehend, als t r a g i s c h auf den me-
2 

taphysischen B e g r i f f einer Schicksalsmacht ausgeweitet. So 

steht es auch bei J.A.K.Thomson zu lesen. Schon der Natur-

mensch habe den Neid der Gbtter empfunden, die im Menschen 

den Stolz nicht duldeten und ihn zu strafen pflegten: "No 

reasonable person disputes that the Jealousy of Heaven,'gene

r a l l y moralized and j u s t i f i e d , i s the current theme of Greek 

Tragedy." Mit seiner Interpretation von tragischer Ironie 

geht Thomson von der a l t a t t i s c h e n Kombdie aus und deutet sie 

als „Agon," als Zweikampf zwischen den beiden Typen Alazon 

und E i r o n : 
"Its p l o t must be the defeat of the Alazon by the E i r o n . 

The"ancient spectator knew t h i s ; the modern reader should 
never forget i t . But, i f we keep i t constantly i n mind, see 
what happens. The Impostor comes upon the stage. We know he 
i s doomed to exposure. We watch him moving i n boundless s e l f -
assurance nearer and nearer to the moment when he s h a l l be 
stripped of a l l pretences. And to watch so i s to have the 
sense of Irony." _ . 
Thompson, A.R. The Dry Mock... Berkeley and Los Angeles: Uni

v e r s i t y of C a l i f o r n i a Press, 194-8. S.143. 
p 
Gemeint i s t die tragische Ironie a l s Lebensgefiihl, wie sie 

s i c h i n der von M.H.Abrams z i t i e r t e n Episode d a r s t e l l t , wel
che Somerset Maughams Drama Sheppey entnommen i s t : "A con
centrated instance of dramatic irony i s to be found ..in the 
Or i e n t a l story of the frightened servant who obtains permis
sion from his master to f l e e to Samarrah i n order to escape 
Death, who had looked at him strangely i n the market place. 
The master himself encounters Death i n the market place and 
asks him why he had looked, so strangely at h i s servant. 'Be
cause,' said Death, 'I was surprised to see him here. I have 
an appointment with him t h i s afternoon, i n Samarrah.'"(Glos
sary of L i t e r a r y Terms. N.Y.: Rinehart & Co,Inc. ,1960.S ,46) . 
^Thomson Irony, S.10 & 18 - " * 
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Die Anwendbarkeit des Vorausgegangenen auf die s i c h i n der 

Art seiner Darstellung manifestierende Weltanschauung Wie

lands i s t so a u g e n f a l l i g , daB sie kaum eines Kommentars be-

darf. Man s o l l t e h i e r f e s t h a l t e n , daB die englischen P h i l o -

logen unter diesem Dualismus von Alazon und E i r o n eine spe-

z i f i s c h k l a s s i s c h griechische Eigenart verstehen, die i n der 

vorliegenden Arbeit ganz bewuBt auch fi i r Wieland geltend ge-

macht wird. Es i s t die Struktur seiner von ihm a l s sokratisch 

verstandenen Dialogtechnik. 

• Der groBe Abstand jedoch zwischen dem „komisch" ironischen 

Geist Wielands und dem, was s e i t Solger und T h i r l w a l l a ls 

„tragisch" ironisches Lebensgefiihl, z.B. von Thomson auch 

fii r die griechische Antike, beansprucht wird, kommt mit g l e i -

cher D e u t l i c h k e i t zum Vorschein. Am B e g r i f f der Ironie s c h e i -

den s i c h die Geister. Wo Thomson namlich, sic h auf Cornford 

berufend, tragische Ironie aus der komischen a b l e i t e t , wird 

die Anwendbarkeit dieser Theorie auf Wieland h i n f a l l i g : 

"Alazoneia of Comedy i s but another aspect of. what i n Tra
gedy i s c a l l e d hubris....We watch the hero challenge Destiny 
and f a l l , and we f e e l that t h i s i s t r a g i c . We observe the 
f o o l running his head against the force of circumstances, 
and that ( i f the consequences are not serious) we f e e l to 
be comic. In either case, i t must be added, the f e e l i n g i s 
mixed with'Irony - I mean, i f we take the Greek view. And 
so the Tragic and the Comic Irony are i n the l a s t resort 

p 
the same." 
Wieland hatte nun dieser SchluBfolgerung keineswegs zugestimmt. 

Erstens i s t der Beweis kaum zu erbringen, daB die a l t e n Grie-

Cornford, P.M. The O r i g i n of A t t i c Comedy. London: E.Arnold, 
1914. S . 1$2 f . . . , - .. -
2 
Thomson Irony, S . 3 5 
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chen a l s Zuschauer des vergeblichen, heldenhaften Aufbaumens 

gegen das Schicksal i h r Gefuhl immanenter Tragik ausgerechnet 

mit dem Schimpfwort „Ironie" bezeichneten. Ribbeck hatte j e -

d e n f a l l s betont, daB"der B e g r i f f anfangs „der Tragodie und 

der hoheren Poesie iiberhaupt" fremd gewesen s e i . Zweitens 

i s t schon Wieland ganz offenbar der Ansicht, wie sie Ribbeck 

spater formulierte. Im A r i s t i p p laBt er die Hetare Lais mit 

ihrem gefahrlichen S p i e l der Leidenschaften und mit ihrem 
1 

„narziBtischen" Trotz gegen Amor und Aphrodite ebenfalls 
den Neid der Gotter herausfordern. Dabei i s t L a i s , wie Dufner 

2 
uberzeugend argumentiert, durchaus a l s eine im griechischen 

Sinn der klassischen Tragodie zu verstehende tragische Pigur. 

Nicht e i n einziges Mai gebraucht Wieland fur i h r Schicksal 

im Roman den B e g r i f f „Ironie." Wie ein A l t p h i l o l o g e s p r i c h t 

er i n ihrem F a l l e konsequent von „Nemesis" und „Adrasteia." 3 

Der Tod des Eiro n , und Lais i s t a l s Sokrates-Schiilerin e i n 

Eir o n wie Musarion es war, wird fiir Wieland kein AnlaB, von 

„tragischer" Ironie zu sprechen, so wie es Hegel im Bezug 

auf Sokrates t a t . 
Lais wird im Roman allmahlich durch iibermaBige Selbstbeherr-

schung fi i r ihre mannlichen Preunde zur unerreichbaren, doch 
irdi s c h e n Gottin. Diese Entwicklung zu einer Haltung, die a l s 
Versiindigung an der Liebe zu werten i s t , kann man verfolgen: 
22,8ff.; 22,10^ 22,109; 22,1?6f.; 22,228; 22,313; 22,252; 23,3' 23,7; 23,29; 23,30; 23,4-8; 23,64; 23,71; 23,74-; 23,186; 
23,228; 23,241; 23,256; 23,295; 23,303; 23,324; 23,332; 23,355; 
23,374; 23,382; 23,397; 24,22. .Was fiir die Einzelpers.on g i l t , 
t r i f f t .auch fiir den Stadtstaat zu: Hybris fprdert Nemesis/Ad-
r a s t e i a heraus, v g l . 22,27f•; 22,237-
2Dufner, M. "The Tragedy of Lais i n G.M.Wieland's ' A r i s t i p p , ' " 
Monatshefte LII(1960) S.65 - . . . . • •_ 
„Adrasteia - E i n Belname der Gottin Nemesis, deren Amt war, 

a l l e aus Stolz^und. Uebermuth begangenen Prevel zu rachen, und 
deren Ungnade man si c h also, nach dem gemeinen Glauben, durch 
Ungeniigsamkeit und a l l z u iippige Wiinsche zuzog.W. " (23,326) . 
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Wie schon einmal betont, kam Sokrates fiir Wieland a l s 

E r l o s e r . Seine Ironie i s t eine befreiende, keine vernichtende 

Schicksalsmacht wie bei Kierkegaard, welcher schreibt: Sokra

tes ware „nicht gekommen, die Welt zu erlbsen, sondern sie 

zu r i c h t e n . Was ehedem die Nemesis gewesen, mit Beziehung 

auf das Ausgezeichnete, das Hervorragende, das war t i e f und 

v o l l s t a n d i g durchgefiihrt i n der Wirksamkeit des Sokrates a l s 
A 

Ironiker mit Beziehung auf die Menschheit als solche." Hier 

zeichnet s i c h ganz d e u t l i c h e i n auch der romantischen Gene

r a t i o n eignender Hang zur Metaphysik ab, den Wieland weder 

am Sokrates, noch i n dessen Ironie erkennen wo l l t e . 

Bei Wieland i s t die Ironie keine „richtende", sondern v i e l -

mehr eine das „Wesentliche" freilegende, erlosende Methode, 

und zwar des Dialogs. Dieser Dialog entstand zuerst bei den 
2 

Griechen unter Voraussetzung der Redefreiheit. 

Den a u f r i c h t i g Suchenden auf den rechten Weg zu fiihren, 

ihn n i cht zu verletzen oder gar zu vernichten, i s t die Auf

gabe der „feinen" sokratischen Ironie. In dieser Schonung 

auBert s i c h die gute Absicht des Ironikers, wie Wieland im 

B r i e f an Sophie und i n den Unterredungen mit dem Pfarrer be-

tonte. 

Riickblickend . und zusammenfassend s t e l l t man f e s t , daB bei 

liickenloser Betrachtung a l l e r S t e l l e n im Werk, i n Briefwechsel 

und i n den Ubersetzungskommentaren, bei Wieland niemals von 
1Kierkegaard, S . 1 7 8 
2 
Wieland t r i t t ganz energisch, auch unter Bezug auf Miltons 

Areopagitica, fiir Rede- und P r e s s e f r e i h e i t ein, welche ihm 
zur progressiven Aufklarung unentbehrlich scheinen ( 3 0 , 4 5 8 ) . 
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einer „tragischen" Ironie die Rede i s t , auch nicht anlaB-

l i c h des Justizmordes an Sokrates. Fiir Wieland b l e i b t die 

Ironie im Sinne der Alten e i n Substrat des Komischen. Ihren 

„Genius" l e i t e t er aus der Liebe her, welche jedoch kein 

platonisches Sehnen nach der Idee i s t , sondern humorvolle 

Neigung zu den Mitmenschen. Funktion dieser heiteren Gra-

z i e n i r o n i e im Dienste der Verfeinerung menschlicher Be-

ziehungen i s t die Suche nach n a t i i r l i c h e r , d.h. vernunf t i g e r 

Lebensweisheit, nicht Suche nach absoluter Wahrheit. Der 

E i r o n kommt nicht, um die bestehende Ordnung niederzureiBen. 

Sokrates i s t sogar fiir sie gestorben. 
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I I I . T e i l 

Wielands ironischer S t i l 

1. K a p i t e l Bedeutungswandel der Begriffe „Weisheit" 

und „der Weise" vom enthusiastischen Friih- zum 

ironischen S p a t s t i l 

Unsere Untersuchung hat bisher gezeigt, wie s i c h Wielands 

B e g r i f f der Ironie entwickelte und wie eng dieser B e g r i f f 

mit des Dichters Vorstellung von Sokrates und dessen Methode 

des Philosophierens verbunden war. Nun g i l t es zu ergriinden, 

wie s i c h Wielands Ironie im S t i l niederschlagt. Wielands 

iron i s c h e r S t i l umfaBt nicht nur den Gebrauch einzelner t r a -

d i t i o n e l l e r Tropen, sondern driickt s i c h auch i n der ihm e i -

gentiimlichen Wortironie, i n seiner Interpunktion, i n der Ver-

wendung bestimmter Motive und Themen sowie i n seiner Haltung 

gegeniiber dem Leser aus. 

Im Fruhwerk gebraucht Wieland die B e g r i f f e „der Weise" und 

„die Weisheit" im unironischen Sinne. In dem philosophischen 

Lehrgedicht Die Natur der Dinge (1751) besingt der junge Dich

ter die Weisheit hymnisch, wie sic h schon im ersten Vers z e i g t : 
1 

„Von deinem Triebe v o l l , o Weisheit, w i l l i c h singen,...." 

Marga Barthel s t e l l t i n ihrer wertvollen Untersuchung zu d i e 

ser ersten, seiner „beriicht igten" Wandlung vorausgegangenen 

Schaffensperiode f e s t , daB die Apostrophierung mit „o" cha-

r a k t e r i s t i s c h i s t fi i r das Tugend pathos dieser Zeit - Wieland 

„stellt den erhabenen Gegenstand i n heiligem E i f e r vor seine 
25,9 
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Leser" , mithin der Grundton dieser ersten Werke Wielands 
2 

ein hymnisch-enthusiastischer i s t , und daB „an der Aufrich-. 

t i g k e i t dieses jugendlichen Pathos zu zweifeln" kein Grund 

vorhanden s e i . Mit dem B e g r i f f „Weisheit" i s t es Wieland 

also durchaus ernst, wenn er s i n g t : „0 Weisheit, Geist der 

Welt, wie groB wird mir dein B i l d ! " 

Man erinnert s i c h bereits an dieser S t e l l e daran, daB 

fiir Wieland spater, wie er im Agathon formuliert, der en-

thusiastische und der komische Geist Todfeinde wurden. 

Die Wandlung vom Platoniker zum Ironiker muB sic h also auch 

am Bedeutungswandel der beiden B e g r i f f e zu erkennen geben. 

Ansatze zur Ironie sind bereits i n der Alexandrinerdich-

tung Moralische Briefe (1752) f e s t z u s t e l l e n , wo ein Unter-

schied gemacht wird zwischen Weisheits„lehrern" und „achter" 

Weisheit^, d.h. zwischen der von den Sophisten feilgebotenen 

Pseudoweisheit und der von sokratischen Philosophen uneigen-

niitzig entwickelten, eigentlichen Weisheit. Es t r e t e n so

gar schon Anfliige auf von ironischer Charakterisierung des 

Weisen'in seinem Umgang mit der Weisheit: 
7 

„Lehrt auch der Weiseste, wie nichts der Weise weiB,...."'; 
g 

„Sieht einen Zeno an, der s i c h aus Weisheit plagt,...." ; 
„Flieh, Timon, unsre Welt schlieBt lauter Menschen ein; 

9 

Bei Eulen mochtest du v i e l l e i c h t ein W e i s e r seyn!" 

Dennoch i s t es Wieland auch i n diesem Werk noch ernst mit 

der Weisheit und dem Weisen. Die Weisheit i s t fiir ihn im 
1 B a r t h e l , S. 19 2 B a r t h e l , S. 21 5ebd., S. 20 425,80 
5vgl.S.82 625,248 725,155 825,162 925,162 
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Sinne der Aufklarung l e h r - und lernbar; s c h l i e B l i c h sieht 

er i n i h r den Zweck seiner dichterischen Arbeit, und die 

Tugend erscheint ihm a l s Gegenstand der r i c h t i g e n morali-

schen Entscheidung wahlbar. Wie fiir Herkules, so sind auf 

d,iesem. Scheideweg die Voraussetzungen fiir den Weisen und 

den Toren g l e i c h : 

„Die Stimme der Begier, die Fahigkeit zur Lust, 
1st i n der Thoren Herz wie i n der Weisen Brust. 
Im Gegenstand alle'in i s t ' s , wo s i c h beide scheiden." 

Den Weisen erkennt man an seiner Entscheidung, und er selbst 

die R i c h t i g k e i t seiner Wahl am empfangenen Lohn: 
p 

,,Viel anders wirkt das Gut, das sic h der Weise wahlet!" 
Hatte es schon i n dem Gedicht Die Natur der Dinge geheiBen: 

„Wir ringen, ohne Blut, den edeln Lorbeern nach, 
Die einst e i n Antonin im SchooB der Weisheit brach. 
Uns i s t Sokrat e i n Held! ;" 5 

so wird auch h i e r , i n den Moralischen Briefen, diese L e i t -

b i l d s t e l l u n g des Weisen erneut b e s t a t i g t : 

„Des Weisen U r t h e i l f a l s c h t des Pobels Irrthum n i c h t ; " den 

Weisen hebe sein U r t e i l i n bessere WeltenA n^er Weise z i e r t 

die Welt, der Tugend B i l d , zu seyn;"^ „des Weisen edles Herz 
7 

i s t seiner Gottheit B i l d . " ' 

Im Sinne der Friihaufklarung wird noch ganz stark das prodesse 

betont, was nicht ausschlieBt, daB dem Leser e in Denk- und 

Gefiihlsmodell vorgesetzt wird, dessen Spur von seinen E r-

dentagen nicht i n lonen untergeht: 
„Wenn manches Herrschers Ruhm i n unbekannten Griiften 
Mit ihm zu Asche wird, des Moders s t i l l e s S p i e l , 

125,163 225,164 525,141 425,165 525,167 625,168 725,169 
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Lebt noch ein T u l l i u s , niitzt noch dein Lied, V i r g i l . 
Wenn wir von Bagdads Pracht, von glanzenden Palmyren, 
Vom Rhodischen KoloB, kaum noch die S t e l l e spiiren, 
Pillart noch des Weisen Spur, die nichts vom A l t e r l e i d ' t , 
Den Enkel, der sie sucht, zu gleicher Ewigkeit. 

Und wenn es am Ende des gleichen, v i e r t e n Moralischen B r i e - 

fes heiBt, die Freundschaft eines Weisen s e i selbst den Nach-

ruhm wert, dann widerspricht das nicht dem Vorausgegangenen, 

denn Weisheit i s t nach dem jungen Wieland noch synonym mit 

der Suche nach Ewigkeit, nach absoluten Werten und i s t nicht 

mit dem f l i i c h t i g e n Ruhm der Welt i d e n t i s c h . Der Weise wird! 

vom jungen Wieland a l s eine der Zeit bekannte GrdBe voraus-

gesetzt und u n k r i t i s c h , doch ebenso enthusiastisch mit den 

seiner Zeit gelaufigen Gemeinplatzen c h a r a k t e r i s i e r t . Im a l l — 

gemeinen war es Wieland ernst, wenn er i n seiner Jugendperiode 

vom „Weisen" und von „Weisheit" sprach. 

Die begriffsverwandten Zusammenhange des Priihwerkes t r e -

ten nun auch nach der Wandlung des Dichters i n den endfii n f z i -

ger und sechziger Jahren wieder i n Erscheinung, dann jedoch 

mit entgegengesetzt-komischer, d.h. ir o n i s c h e r , Bedeutung. So 

erscheint i n Musarion das Heldentum der sokratischen Weis

heit ironischerweise a l s horazische Tapferkeit; von einer Wahl 

i s t wieder die Rede, sowie vom Weg zu den Sternen. Auch h i e r 

beniitzt Wieland wieder die Be g r i f f e „Weiser" and „Weisheit" 

a l s M i t t e l der Charakterisierung, diesmal jedoch o f f e n s i c h t -

l i c h i n Form von Lob/Tadel-Ironie. Und s c h l i e B l i c h finden 

die beiden Beg r i f f e i n Musarion auf eine Art und Weise a l s u 

2 5 ,169-Unterstreichungen von mir 
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a n t i p l a t o n i s c h e s W e r t u r t e i l Verwendung, wie das v o r 1760 

doch noch n i c h t denkbar gewesen ware. 

G l e i c h a n f a n g s w i r d P h a n i a s i r o n i s c h a l s „der Weise" 

v o r g e s t e l l t und damit das e r h o f f t e E n d r e s u l t a t s e i n e s a u f -

z u z e i g e n d e n E n t w i c k l u n g s g a n g e s zum s o k r a t i s c h e n g n o t h i 

s e a u t o n b e r e i t s m i t k o m i s c h e r Wirkung vorausgenommen: 

„Der groBen Wahrheit v o l l , daB A l l e s e i t e l s e y , 
Womit der Mensch i n s e i n e n F r i i h l i n g s j a h r e n , . . . 
E i n k l e i n e r G o t t s i c h d i i n k t , s e t z t P h a n i a s , d e r Weise, 
Wie H e r c u l e s , s i c h a u f den Scheidweg h i n 
(Nur schon zu s p a t ) . . . . 

Dem P h a n i a s s c h e i n t d i e Wahl o f f e n z u s t e h e n ; d i e s i s t e i n 

I r r t u m , w ie d e r E r z a h l e r dem L e s e r augenzwinkernd m i t t e i l t . 

Der Weise c h a r a k t e r i s i e r t s i c h j a n i c h t n u r d u r c h d i e R i c h -

t u n g s e i n e s m o r a l i s c h e n W i l l e n s , d u r c h den Gegenstand s e i 

nes T r a c h t e n s und Begehrens, sondern auch d u r c h d i e V o r a u s -

s e t z u n g e n und den Zweck s e i n e r Wahl. O b g l e i c h b e i P h a n i a s 

nun a l l e s f a l s c h l i e g t , s c h e i n t d e r D i c h t e r d u r c h s e i n e 0b-

j e k t i v i t a t ' mit den WertmaBstaben s e i n e s P r o t a g o n i s t e n zu 

messen. Es en t p u p p t s i c h fjedoch d i e von P h a n i a s a l s E r k e n n t 

n i s v o r a u s g e s e t z t e „groBe" Wahrheit a l s G e m e i n p l a t z aus d e r 

w e l t f e i n d l i c h e n M y s t i k , a l s das der A u f k l a r u n g s u s p e k t e „et 

omnia v a n i t a s " , wie es dem B a r o c k noch g e l a u f i g war. F i i r 

W ieland und s e i n e Z e i t g e n o s s e n b e d e u t e t e d i e s e „groBe Wahr

h e i t " e i n e n dem h o r a z i s c h e n d e l e c t a r e m i s a n t h r o p im Wege 

stehenden A n a c h r o n i s m u s . 

I n d i e s e m G e m e i n p l a t z i s t das verabsolutierende„Alles" 

13,5 
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als Ausgangspunkt fiir eine Suche nach Weisheit ebenso unge- >• 

eignet, wie der Diinkel eines „kleinen Gottes", dem h i e r angeb-

l i c h abgeschworen wird. Der B e g r i f f „kleiner Gott" steht i n 

Wielands Wortgebrauch zu dem der „ g r o 3 e n Wahrheit" i n dem nam-

l i c h e n a n t i t hetischen V e r h a l t n i s , wie der „Weise" zu Phanias, 

namlich im ironischen. Ebenso i s t die analog d a r g e s t e l l t e 

und kontrar gemeinte Gegeniiberstellung von Phanias und Herku-

les auf ironische Wirkung bedacht. Eventuellen Zweifel an 

der Absicht des Dichters b e s e i t i g t dann die Peststellung, es 

s e i ohnehin fi i r eine Entscheidung „zu spat". Die Einbettung, 

der unmittelbare sprachliche und gedankliche Kontext weist 

also Phanias als Gegenteil eines Weisen aus, wenn er gerade 

a l s solcher bezeichnet wird. 

Wie sieht es nun mit den A l t e r n a t i v e n zu dieser Wahl aus? 

Zunachst scheint Phanias entschlossen, „der Helden Zahl zu 

mehren!"1 Die innere Rede jedoch, die den Leser iiber die 

Beweggriinde zu diesem EntschluB a u f k l a r t , i s t im Gebrauch der 

ironischen Syllepse wieder auf die komische Widerlegung der 

von Phanias beanspruchten Anerkennung seiner Aspirationen aus-

ger i c h t e t : 

„Zwar i s t es schon, auf l o r b e e r n v o l l e r Bahn 
Zum Rang der Gottlichen, die in der Wachwelt leben, 
Zu einem Platz im Sternenplan 

2 
Und im Plutarch s i c h zu erheben;...." 

Das Streben eines Weisen s o l l t e auf g o t t l i c h e Vollkommenheit 

gerichtet sein, nicht auf Selbstverherrlichung und h i s t o r i s c h e n 

Nachruf. Diese Erkenntnis verbirgt s i c h j e d e n f a l l s hinter der" 
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'unpassenden P a r a l l e l i s i e r u n g der Ruhmesplatze tsi Sternen-

plan and im Plutarch, fiir welche das Verbum „erheben" im 

ironischen Zeugma steht. 

Die Weisheit wird nicht nur i r o n i s i e r t , sondern auch 

r e l a t i v i e r t , indem sie von Phanias a l s A l t e r n a t i v e zu einer 

Tapferkeit bevorzugt wird, deren eventuelle Kosten ihm zu 

hoch erscheinen. Und so wird das, was Phanias unter „Hel-

dentum" und „Weisheit" versteht, komisch widerlegt durch i n -

neren Monolog, i n den sich der Autor beipflichtend selbst 

einschaltet$ 

„Schbn, suB sogar - zum mindsten singet so 
E i n Dichter, der zwar selbst beim ersten AnlaB f l o h -
Sii£ i s t ' s und ehrenvoll, fur's Vaterland zu sterben. 
Doch auch die Weisheit kann Unsterblichkeit erwerben!" 1 

Die beiordnenden Bindewbrter „doch" und „auch" e r f i i l l e n hier 

eine ironisierende Punktion, denn durch sie werden zwei Tugen-

den, die im platonischen Wertsystem durchaus nicht gleichwer-

t i g galten, auf eine Vergleichsebene g e s t e l l t , und zwar aus 

einer falschen Voraussetzung: der Mensch, welcher nur tapfer 

oder weise zu werden gedenkt, um s i c h „Unsterblichkeit" zu 

erwerben, i s t f a l s c h motiviert, denn eine solche E i n s t e l l u n g 

i s t nach Wielands Meinung Pragmatismus unter egoistischen 

Vorzeichen. Es war seine Absicht, daB der echte Weise, der 

uneigenniitzige sokratische Philosoph, im Gegensatz zu dem 

selbstsiichtigen Sophisten, mit seiner Weisheit den Mitmen-

schen niitzen s o l l e . DaB hier im Vorbeigehen unter dem 
2 

Thema „Nichtrealisierbarkeit" der Idee auch der geliebte 

Michelsen, S. 180 
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Horaz verspottet wird, bestatigt noch einmal die bereits auf-

g e s t e l l t e These, daB sic h Wielands Ironie gegen jede P h i l o -
*• 1 

sophie r i c h t e t , die nicht zugleich „Ausdbung" i s t . Erstens 

hat Phanias von Weisheit eine falsche Vorstellung; er charak-

t e r i s i e r t sich dadurch ads Gegenteil eines Anwarters der 

echten Weisheit, daB er sie a l s Mitbei zum Eigennutz zu er-

werben trachtet; und zweitens erweist s i c h die Furcht a l s 

e i g e n t l i c h e r Beweggrund der vorsatzlichen Hinwendung zur Weis

he i t bei ihm, womit das B i l d eines eben nicht sehr tapferen 

und a l l e s andere als weisen jungen Mannes entworfen wird. 

Phanias i s t , wenn ihn der Dichter einen Weisen nennt, das 

genaue Gegenteil von einem Sokrates, der Wieland a l s Vorbi l d 

eines heldenhaften Weisen vorschwebte. Ubereinstimmend mit 

dieser Charakterisierung handelt Phanias dann auch beim E r -

scheinen Musarions: 
p 

„So l i e f er euch - der weise Mann! - davon,...." ; und d i e 

se Weisheit wird von dem sokratischen Erotikon Musarion 

i r o n i s c h kommentiert: 

„...; das nenn' ich Heldentum...." 

Wo immer im Gedicht die Begr i f f e „der Weise" und „die 

Weisheit" Anwendung auf Phanias finden, sind s ie i r o n i s c h ge-

braucht, meistens mit einer anti-platonischen Tendenz. So 

schwarmt Phanias z.B. wie ein platonischer Misogyn von der 

Weisheit, indem er den Wechsel eines L i b e r t i n s zum Abstinenz-

l e r folgendermaBen s c h i l d e r t : 
„...- wie elend hatt' er mich 
Gemacht, wenn mir aus ihrer l i c h t e n Sphare 

1 v g l . S . 1 6 7 & 171
 23,9 3 ,10 
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Die Weisheit nicht zur Hiilf' erschienen ware, 
Die aus den Wolken mir die Arme r e i c h t , . . . 
.-..und mich dahin versetzet, 
Wo ihre L i e b l i n g e , . . . 
Sich den Olympiern und ih r e r Wonne nahn." 

Die sokratische Ironie Musarions bietet diesem Pathos 
Halt: 

„Hier war der hohe Schwung, den Phanias zu nehmen 
-Begriffen war, gehemmt." 

Der Weise, der „so kuhn sic h zum Olymp erhebt," - und h i e r 

i s t der a n t i p l a t o n i s c h ironische Ton gar nicht mehr iiber-

horbar -, fi n d e t i n der Folge seine hohen und ebenso hohlen 

Ideale auf die r e i n menschliche Vitalsphare r e d u z i e r t : 

„Den stolzen Gast des Aethers, schieBet, 
p 

Musarion mit einem B l i c k - herab." 

Und als ob der B e g r i f f noch nicht zur Geniige i r o n i s c h s t r a -

paziert worden s e i , fragt Musarion i n einem Musterbeispiel 

der ironisch-rhetorischen Prage mit fas t mehr als wiinschens-

werter Doppeldeutigkeit unter Anspielung auf die beiden Kum-

pane des Phanias: 
x 

„Drei Weise werden mir doch wohl.gewachsen seyn?' 

Der Wandel i n Wielands Gebrauch der Worte „Weisheit" und 

„der Weise" vom enthusiastisch-hymnischen zum ironischen im 

antiplatonischen Sinn vollzog s i c h nicht unvermittelt. Schon 

in der Erstausgabe des Agathon fi n d e t man ein B e i s p i e l fur 

das Ubergangsstadium, welches i n der Z i e l r i c h t u n g des wie-

landschen Spottes ebenso a n t i - p l a t o n i s c h wie a n t i - s o p h i s t i s c h 13,21 23,22 33,24 
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i s t . So heiBt es i n hypotaktischer Breite von dem Erstau-

nen des I d e a l i s t e n Agathon iiber das Leben im Hause des wei

sen Hippias: 

„Allein wie er sah, was die Weisheit i n diesem Hause fiir e i 
ne T a f e l h i e l t , wie prachtig sie sich bedienen l i e B , was f i i r 
reizende Gegenstande ihre Augen, und was fiir wolliistige Har-
monien ihre Ohren ergozten, wahrend daB der Schenk-Tisch mit 
den ausgesuchtesten Weinen und den angenehm-betaubenden Ge-
tranken der Asiaten beladen, den Sinnen zum GenuB so v i e l e r 
Wolliiste neue Krafte zu geben schien; wie er die Menge von 
jungen Sclaven~sah, die den Liebesgbttern ahnlich schienen, 
die Chore von Tanzerinnen und Lauten-Spielerinnen, die durch 
die Reizungen i h r e r Gestalt so sehr als durch ihre Geschick-
l i c h k e i t bezauberten, und die nachahmenden Tanze, i n denen 
sie die Geschichte der Leda oder Danae durch blosse Bewe-
gungen mit einer Lebhaftigkeit v o r s t e l l t e n , die einen Nestor 
hatte verjiingen konnen; wie er die iippigen Bader, die bezau
berten Garten, kurz, wie er a l l e s sah, was das Haus des 
weissen Hippias zu einem Tempel der ausgekiinstelsten Sinn-
l i c h k e i t machte, so s t i e g seine Verwunderung bis zum Erstau-
nen; und er konnte nicht begreifen, was dieser Sybarite ge-
than haben miisse, um den Namen eines Weisen zu verdienen, 
oder wie er s i c h einer Benennung nicht schame, die ihm, s e i 
nen Gedanken nach, eben so gut anstand, als dem Alexander 
von Phera, wenn man ihn den Leutseligen, oder der Phryne, 
wenn man sie die Keusche hatte nennen wollen." 

Lie Form der wielandschen Hypotaxe unterstreicht - vor allem 

durch die dreifache Temporalkonstruktion „wie er sah" -

die G l e i c h z e i t i g k e i t von Agathons Sehen und noch naivem Ver-

kennen der wahren Sachlage, wobei aber durch sein Erstaunen 

auch schon auf die Liskrepanz zwischen Agathons herkommlicher 

Ed.prin., S.33 - Unterstreichungen von mir 
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V o r s t e l l u n g von d e r W e i s h e i t a l s hohem p l a t o n i s c h e n I d e a l 

und d e r e n s o p h i s t i s c h - s i n n l i c h e r W i r k l i c h k e i t h i n g e w i e s e n 

w i r d . An diesem E r s t a u n e n w i r d e r s i c h t l i c h , daB Aga t h o n s i c h 

u n t e r einem Weisen etwas ganz a n d e r e s v o r g e s t e l l t h a t t e a l s 

d a s , was ihm i n d e r P e r s o n des e i g e n n i i t z i g e n und w o l l i i s t i -

gen H i p p i a s e n t g e g e n t r i t t . I r o n i s c h e r w e i s e e n t d e c k t Agathon 

w i d e r E r w a r t e n , daB i n d i e s e r "Welt n i c h t d i e t u g e n d h a f t r e i -

ne S e l b s t l o s i g k e i t e i n e s I d e a l i s t e n , s o n d e r n v i e l m e h r d e r 

e r f o l g r e i c h e Egoismus eines k i i h l berechnenden S o p h i s t e n das 

P r a d i k a t „Weisheit" e r w i r b t . D a b e i s t e h t im o b i g e n B e i s p i e l 

das Haus f i i r das I n n e n l e b e n des H e r r n und d i e „Weisheit", 

d i e s i c h so p r a c h t i g d a r i n b e d i e n e n l a B t , a l s i r o n i s c h e Ab-

s t r a k t i o n f i i r den H e r r n des Hauses s e l b s t . „Weiser" und 

„Weisheit" s i n d a u s w e c h s e l b a r e B e g r i f f e . Von b e s o n d e r e r 

W i c h t i g k e i t f i i r d i e U n t e r s u c h u n g d e r I r o n i e W i e l a n d s i s t d a 

b e i w i e d e r d i e K o n t r a s t i e r u n g , d i e d e r D i c h t e r d i e s m a l noch 

s e l b s t e r l a u t e r t , indem e r „Sybarit" und „Weisen", den Ty-

r a n n e n A l e x a n d e r von Phera und d i e Tugend d e r L e u t s e l i g k e i t , 

Phryne und „eine Keusche" i n i h r e r Kongruenz r h e t o r i s c h i n 

Prage s t e l l t . S p a t e r h a t er d i e Gegentypen und-tugenden 

n i c h t mehr a u s d r i i c k l i c h genannt, sondern d i e s e s k l a s s i s c h e 

B i l d u n g s g u t b e i s e i n e n L e s e r n a l s bekannt v o r a u s g e s e t z t , wenn 

er s i c h auch g e l e g e n t l i c h i n s e i n e n Anmerkungen e i n e n H i n -

we i s n i c h t v e r s a g e n konnte. So h e i B t es zum B e i s p i e l i n 

Der Neue Amadis ( 1 7 7 1 ) von d e r Dame C h a t o u i l l e u s e , d i e d a 

zu „gemacht" war, „von s e i n e s P l a t o n s Lehren/Den a l t e n 

N i phus zu b e k e h r e n " : 
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fjDie Freuden verdamraen, die ihr am meisten g e f i e l e n , 
Und wahrend s i e , klug wie e i n Almanach, 
Maximen und weise Spriiche und Lebensregeln sprach, 
Stets niederwarts mit ihren Blicken zu z i e l e n : 
DieB, wir gestehen's, sind Ziige , die ihrem Charakter nicht 
V i e l Ehre machen, so v i e l sie von ih r e r I'ugend s p r i c h t , 
So ehrbar sie thut, so s u b t i l s ie sentimentalist r e t , 
So schlau die Grazien sind, womit die Kunst sie z i e r e t , . . . 

Der l e t z t e Vers wird von Wieland mit folgender Anmerkung 

versehen: „Die Ironie i n diesem Vers bedarf wohl keiner Er-

klarung. Gekiinstelte Grazien horen auf, Grazien zu 
2 

s e i n . . . . " . Gekiinstelte Grazien sind fiir den Altertumsken-

ner e i n komischer Widerspruch, und er f i i h l t s i c h bewogen, 

es dem Uneingeweihten zu erklaren. 

Ein weiteres B e i s p i e l fiir die Verwendung des B e g r i f f e s 

,,weise", diesmal a l s Adjektiv, s e i hi e r angefiihrt. Seine 

Bedeutung als S t i l m i t t e l l i e g t wieder i n der C h a r a k t e r i s i e -

rung und kann, je nach dem Standpunkt des Lesers, entweder 

als i r o n i s c h oder nicht i r o n i s c h empfunden werden. Da 

s t e l l t Agathon, unmittelbar vor der oben z i t i e r t e n S t e l l e , 

iiber seinen neuen Herrn Hippias erstaunt f e s t : 

„Inzwischen vermehrte sich seine Verwunderung, je mehr er 
sich i n dem Hause des weisen Hippias umsah; und er b e g r i f f 
nun ganz d e u t l i c h , daB sein Herr, was auch sonst seine 
Grundsatze seyn mbchten, wenigstens von der Ertodung der 
S i n n l i e h k e i t , wovon er ehmals den Plato zu Athen sehr schb 

3 
ne Dmge sagen gehort hatte, keine Profession mache." 

1 5,166 
! 1 5 , 3 1 5 

'Ed .prin. , S . 3 3 
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Von einem Sybariten wie Hippias zu sagen, er mache von der 

Ertbtung der S i n n l i c h k e i t „keine Profession", i s t gewiss 

ironisches Understatement mit einem doppeldeutingen Nach-

druck auf „Profession". Die Tatsache, daB Platon einem s o l 

chen Brauch, wie der Ertbtung der S i n n l i c h k e i t , nschone Din

ge" nachsagt, macht den i d e a l i s t i s c h e n Philosophen angesichts 

des weltlichen E r f o l g s eines Hippias l a c h e r l i c h . Akzeptiert 

man dagegen die Aussage u n k r i t i s c h , dann scheint der Dichter 

auf Platons Seiten zu stehen und Hippias wird wegen seiner 

S i n n l i c h k e i t im ironischen Sinne a l s „weise" bezeichnet. 

Andernfalls i s t Platons Lehre i r o n i s c h durch die Praxis wi-

derlegt, und Hippias i s t i n der Tat weiser. 

Nirgends verbirgt s i c h unter dem Adjektiv „weise" deut-

l i c h e r ein ironisches und antiplatonisches Wea?turteil, bei 

dem Wieland noch auf die moralische Entriistung der Zeitgenos-

sen rechnen konnte, a l s i n der nachfolgenden S t e l l e aus Kox-

kox und Kikequetzel (1770): 
„Die Gemeinschaft der Weiber, welche der weise Plato i n seiner 
sehr idealischen Republik einzufiihren beliebt hat, diirfte 
auBer derselben so v i e l e Ungemachlichkeiten nach s i c h Z i e 
hen und daher so v i e l e r Einschrankungen und Preservative 
vonnbthen haben, daB wir keinem Gesetzgeber rathen wollten, 
die platonische Republik i n diesem Stiicke zum Modell zu 
nehmen. 

Aus dem Kontext i s t erkenntlich, daB genau das Gegenteil ge-

meint i s t , wenn Platon fiir die Erfindung der Weibergemein-

schaft a l s „weise "bezeichnet wird. Extreme al.ler A r t werden. 

21,320 
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Platon angelastet. 

Schon im Don S y l v i o (1764) gebraucht Wieland das Eigen-

schaftswort „weise" auf eine ironische Art i n der Bedeutung 

von „geschlechtlich enthaltsam" und setzt es andeutungsweise 

mit dem Adjektiv „platonisch" bedeutungsgleich. Wieder wird 

c h a r a k t e r i s i e r t : die Tante, Donna Mencia, wird aus der b i t -

teren Notwendigkeit ih r e r abgrundtiefen HaBlichkeit, nicht 

aus f r e i e r s i t t l i c h e r Entscheidung , zur Schutzheiligen von 

ihresgleichen, deren bloBer Anblick einen Faun von seinem 

Daseinszweck entfremdet: 

„Sie er k l a r t e sich b f f e n t l i c h fiir eine abgesagte Feindin 
der Schonheit und Liebe und warf sich hingegen zur Beschiitze-
r i n a l l e r dieser ehrwiirdigen Vestalen auf, denen die Natur 
die Gabe der t r a n s i t i v e n Keuschheit mitgetheilt hat, von Ge-
schopfen, deren bloBer Anblick h i n l a n g l i c h ware, den muth-
w i l l i g s t e n Faun - weise zu machen." 

„Weise" i s t fi i r "Wieland zum Modewort im Sinne von „plato-

nisch" geworden und darunter versteht er das heuchlerische 

Predigen einer wirklichkeitsfremden und vergniigungsfeindli-

chen Aretologie, die er bekampft. BewuBt setzt er ihr seine 

Vorstellung von der vergniigten und ni i t z l i c h e n sokratischen 

Lebensphilosophie entgegen, die s i c h i n der Ironie e n t f a l - • 

t e t . Wie gezeigt, i r o n i s i e r t Wieland mit dem B e g r i f f „weise" 

die platonische Entsinnlichung der Welt, wie er andererseits 

auch die Extreme der S i n n l i c h k e i t komisch widerlegt. 

Im Sinne der komischen Widerlegung von s i c h „weise" diin-

kenden Extremen i s t auch der Roman Agathon i r o n i s c h , und zwar 
11,2 
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nicht nur im S t i l , der das Gemeinte durch das Ausgedriickte 

Gegenteil ausdriickt, nicht nur durch die noch zu besprechen-

de Manuskriptfiktion und durch die Erzahlermaske des Autors. 

Agathon i s t i r o n i s c h nicht nur durch die Kontrastwirkung der 

typischen Hauptrivalen des Romans, die sich i n Hippias, dem 

ironischen Sophisten und Agathon, dem extrem platonischen Idea-

l i s t e n , gegenuberstehen, sondern vor allem durch die komische 

Widerlegung beider Posifcionen. Es i s t die bereits abgehandelte 

Form der wielandschen Ironie, welche aus der R i v a l i t a t von 

Gegentypen entsteht, aus der R i v a l i t a t des komischen Geistes 

mit dem des Enthusiasmus, wie s i e vom Autor im Agathon durch 
1 

die Analogie des „0romasdes und Arimanius der a l t e n Persen" 

umschrieben wird. 

Diese Typen-Ironie unterscheidet s i c h aber noch von der 

di a l e k t i s c h e n Ironie mit dem n i h i l i s t i s c h e n Ausgang, wie sie 

Kierkegaard i n Platons Protagoras gefunden zu haben glaubt. 

Dort stunden am Ende die Antipoden Sokrates und der Sophist, 

wie die zwei Glatzkopfe, d i e nach langem Disput einen Kamm 
2 

finden, a l l e beide „vis-a-vis au r i e n . " 

Auch im Agathon erscheinen durch die Ironie beide P o s i -

tionen, sowohl die des Hippias, als auch diejenige des T i -

telhelden, a ls fragwurdig. Auf der Suche nach Wahrheit, wel

che der Ironiker Wieland im Dialog mit dem Leser a l s Partner 

unternimmt, werden sowohl Hippias a l s auch Agathon widerlegt. 

Doch am Ende darf Agathon etwas widergewinnen, denn Wieland _ 
Ed.prin., S.273 Kierkegaard, S .56 

3Vgl.Kausch Grazie, S .27f . 
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war a l s Ironiker noch kein N i h i l i s t . Nur Hippias v e r l i e r t . 

Sr v e r l i e r t den gekauften Agathon, das Gute. Mit ihm ver

l i e r t er auch den Sklaven C a l l i a s , den „Sch6nen" oder das 

Schone. Zudem muB er noch einen weiteren Bestandteil seiner 

sophistischen Weltanschauung hergeben: Danae, das Erotikon, 

das ewig-weiblich Geschlechtliche der sophistischen Profes

sion, der sophistischen „vis comica." In diesem Sinne wird 

Danae im Roman c h a r a k t e r i s i e r t , bezeichnenderweise zugleich 

mit der ironischen Charakterisierung des Hippias a l s einen 

„Weisen": 

„Unter einer groBen Anzahl von Schonen, bey denen der 
w e i s e Hippias dieses Vorrecht genoB, war auch eine, 
die unter dem Namen Danae den ersten Rang i n derjenigen 
Classe von Prauenzimmern einnahm, die man bey den Grie
chen Preundinnen,...zu nennen p f l e g t e . Diese Gattung von 
Damen war damals unter ihrem Geschlecht, was die S o p h i -
s t e n unter dem mannlichen...." 

Auch Agathon wird i r o n i s i e r t , wobei das UbermaB seiner Ideen-

schwarmerei auf das MaB eines weniger wirklichkeitsfremden, 

ethischen Idividualismus reduziert wird, der durch sein Vor-

b i l d allgemeinverbindlich wirken kann. Auch Agathon v e r l i e r t 

zeitweise, und dann aus mangelndem W i r k l i c h k e i t s s i n n ; so z.B. 

seine „edlere" H a l f t e , Psyche; und spater, aus gekrankter 

Eigenliebe, die gewonnene Danae, um s i e beide dann am Ende 

des Romans als Schwester und Seelenfreundin wiederzugewinnen. 

Der konsequent I r o n i s i e r t e , der komisch Genasfiihrte, der 

nichts wiedergewinnt, i s t der durchweg a l s e i n „Weiser" be-

zeichnete Hippias, dessen AnmaBung im Vergleich mit derjenigen 

Ed.prin., S.80 
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Agathons bei weitem die groBere war. Er wird konsequent a l s 

Sophist d a r g e s t e l l t und es i s t Wieland durchaus ernst mit 

der b e r e i t s andernorts z i t i e r t e n Erklarung im Vorbericht, 

daB Agathon den Hippias auf die namliche Art widerlege, wie 

der Diogenes den Sophisten. Agathon und Danae bekehren e i n -

ander, wie der Eatholik den Protestanten a l s AbschluB ihres 

Disputes zum Katholizismus, und jener den Katholiken zum 

Protestantismus konvertierte. HeiBt es doch ausdrucklich, 

„daB diese Schiilerin des H i p p i a s s c h o n entkorpert zu seyn, 

schon i n den seligen Thalern des Elysiums zu schweben glaub-

t e . . . . " Und beziiglich ihres Charakterwandels wird berichtet, 

„daB s i e , iiber der Bemiihung den Charakter des Agathons umzu-

bilden, ihren eigenen oder doch eine guten T h e i l davon ver-
2 

lohren hatte." 

Dieser i r o n i s i e r t e n Wandlung Danaes hat die Forschung b i s -

her weniger Aufmerksamkeit geschenkt, a l s vergleichsweise der 

Entzauberung Agathons. Immerhin l i e g t i n der Bekehrungsironie 

zwischen Agathon und Danae ein Modell fiir Musarion vor, und 

es i s t n a t i i r l i c h kein Z u f a l l , daB Agathons Mutter ebenfalls 

„Musarion" heiBt. 

Das Vifesen der Ironie Wielands i s t hi e r wie dort das der 

komischen Widerlegung sophistischen Hochmuts. Dabei s t e l l t 

s i c h der schwarmerische Puritanismus Agathons i n seinem Ver-

halten zum b l u t v o l l e n Leben ebenso a l s Hochmut dar, wie der 

geschlechtliche Zynismus des Hippias zur s i t t l i c h e n Humani

t a t . Pur „weise" konnen sie nur im ironischen Sinne gelten. 
ebd.,S.126 2ebd.,S.128 



-211-

2. K a p i t e l S t i l f i g u r e n der wielandsehen 

Ironie 

In der Zeichenkunst wird durch die Karikatur iiber-

c h a r a k t e r i s i e r t , wie im Werke Wielands durch die Ironie un-

t e r c h a r a k t e r i s i e r t wird. Zweck i s t i n beiden F a l l e n der 

gleiche: die komische Wirkung. Sie zu erzeugen hebt die 

Karikatur gegenstandlich-plastisch allgemeinerkenntliche 

Charakteristika hervor, um eine Person der L a c h e r l i c h k e i t 

auszusetzen, wohingegen die rhetorische Ironie i n der Vor

s t e l l u n g geradezu die charakteristischen Pehler einer Person 

dadurch t a d e l t , daB s i e diese iibermaBig l o b t . Karikatur und 

Ironie sind Gegenspieler von Extremen, und zwar i n einem Sinn, 

nach welchem a l l e Ideale a l s Extreme gelten, da s i e von der 

Norm abweichen. G.v.Wilpert d e f i n i e r t die Ironie noch im 

Sinne eines a r i s t o t e l i s c h e n Extrems, welches einem anderen 

Extrem gegenubertritt, wenn er sagt, Ironie s e i „die ko

mische Vernichtung eines berechtigt oder unberechtigt Aner-

kennung Fordernden, Erhabenen durch Spott." Fiir Wieland war 

eine solche Gegebenheit i n der Person und Philosophie Platons 

vergegenstandlicht. In i h r sah er nach 1760 die verstiegendste 

Forderung an die Vernunft, die zugleich Herausforderung war: 

das Aufgeben dieser Welt der empirischen Erfahrung fiir eine 

Idee. In den Unterredungen mit dem Pfarrer (1775) findet man 

ein Wielandwort, welches die Oppositionsstellung der Be g r i f f e 

..Karikatur" und „Ideal" b e s t a t i g t : 

Wilpert, G.v. Sachworterbuch der L i t e r a t u r . S tuttgart: 
A.Kroner Vlg., 1955- S.248 
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„Lassen wir uns von einer schwankenden Bedeutung des Wortes 
Caricatur nicht i r r e n . Es pflegt diesem armen Worte nicht 
besser zu ergehen, a l s seinem GegenfiiBler Ideal, das s e i t 
einigen Jahren so sehr Mode geworden i s t . " 

Eine gleiche Oppositionsstellung zum Ideal wie f i i r die K a r i 

katur ergibt s i c h im F a l l e Wielands fiir die Ironie. Wie wir 

sehen werden, i r o n i s i e r t Wieland jedoch nicht nur durch Un-

tercharakterisierung, nicht nur durch Understatement, sondern 

auch durch die iibertreibende Hyperbel. Uberhaupt neigt Wie

land dazu, die rhetorische Ironie dadurch zu erweitern, daB 

er auch andere S t i l f i g u r e n i n den Dienst der ironischen Aus-

sage s t e l l t . Das heiBt, daB die Ironie als M i t t e l der Gha-

ra k t e r i s i e r u n g im Wielandwerk nicht a l s herauslosbare S t i l -

f i g u r neben den anderen S t i l m i t t e l n erscheint, sondern daB 

sie a l s e i n Hauptmerkmal des wielandschen S t i l s durch andere 

S t i l m i t t e l erzeugt werden kann. 

E i n S t i l m i t t e l , dessen s i c h Wieland mit Vorliebe bedient, 

i s t das Understatement. So l i e g t im Oberon sicher die Ab-

sicht ironischen Understatements vor, wenn es von Hiion heiBt, 

er habe seinen Gegner im Turnier vom Pferd gestochen, so „daB 
2 

a l l e Rippen ihm von seinem P a l l ' erkrankten." „Erkranken" i s t 

h i e r , ebenso wie der im r i t t e r l i c h e n Wortgebrauch „unedle" 

K b r p e r t e i l der Rippen, unangebracht, weil im komischen Gegen-

satz zu der p l o t z l i c h e n Gewaltsamkeit der Turnierverletzung 

das Zeitwort „erkranken" einen schleichenden und unkampferi-
36,243 220,338 
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,schen Vorgang d e r A u B e r g e f e c h t s e t z u n g e i n e s Gegners andeu-

t e t . W i e l a n d h a t g e w o h n l i c h das gerade i n s e i n e r hohen M i n -

ne p l a t o n i s c h a n s p r u c h s v o l l e E i t t e r e t h o s i n s e i n e n Werken -

mit wenigen A-usnahmen, wie zum B e i s p i e l Geron d e r A d e l i c h e 

(1776), - g e r n l e i c h t i r o n i s i e r t . GewiB i s t es i r o n i s c h e s 

U n d e r s t a t e m e n t , wenn e r es i n G l e l i a und S i n i b a l d so h i n -

s t e l l t , a l s b e s t i i n d e d e r Lebenszweck e i n e s a b e n d l a n d i s c h e n 

R i t t e r s d a r i n , „mit Mohren und m i t H e i d e n 
S i c h zu e n t z w e i n , a u f A b e n t e u r zu gehn 
Und w i l d e Hiinen zu b e s t e h n 
Und b l d d e J u n g f r a u n zu beschirmen-"""" 

Komisches U n d e r s t a t e m e n t l i e g t z w e i f e l l o s auch im Goldenen 

S p i e g e l (1772) v o r , wo Wi e l a n d s e i n e n L e s e r n b e r i c h t e t , daB 
2 

Schach L o l o „an e i n e r U n v e r d a u l i c h k e i t " g e s t o r b e n s e i , ob-

g l e i c h e r schon damals wufite, und es dann. auch i n Schach  

L o l o oder das g b t t l i c h e E e c h t der Gewalthaber(1778) so 

d a r s t e l l t e , daB Schach L o l o e i n e r V e r g i f t u n g e r l a g . 

I r o n i s c h e s U n d e r s t a t e m e n t i s t es b e i Wieland auch, wenn 

es von einem j u n g e n Lie.hhaber h e i B t , d e r u n b e l o h n t a u f dem 

Kanapee s e i n e r p l a t o n i s c h - t u g e n d h a f t e n G e l i e b t e n , Rticken an 

Ei i c k e n mit i h r , wie „ein G r i e c h i s c h S gekriimmt" zu n a c h t i g e n 

gezwungen i s t : 

„Nur S c h l a f e n war - f i i r e i n e n j u n g e n Mann 
3 

I n s e i n e r Lage - n i c h t n a t i i r l i c h , 

Oder wenn es von e i n e r e i n f a c h e n F r a u h e i B t , d i e „gute Mut

t e r " h a t t e „das U n g l i i c k , i h r Leben e i n z u b i i B e n . Oder wenn 11,185 27,2 ' 511,252 4 2 1 , 2 6 8 
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es von barbarischster Riipelhaftigkeit an Umgangsformen, 

durch beschonigende Sac h l i c h k e i t i r o n i s c h , heiBt, man kbn-

ne „seinen Mitgasten durch unziemliche Entladungen beschwer-

l i c h werden." 

In Bonifaz Schleichers Jugendgeschichte, oder kann man 

ein Heuchler sein, ohne es selber zu wissen (1776), s o l i 

die ironische Verniedlichung schwerwiegender Folgen eines 

moralischen F e h l t r i t t e s eine falsche Wertschatzung im bur-

gerlichen GesellschaftsbewuBtsein c h a r a k t e r i s i e r e n , das den 

AuBerlichkeiten des menschlichen Miteinanders groBere Be-

deutung beimiBt, a l s dem wahren Wesen der Personen. Der 

Autor erzahlt h i e r , daB ein Candidatus Theologiae „der 

Tochter i n dem Biirgerhaus wo er wohnte, die T a i l l e ver-

derbt - und s i c h iibrigens fur einen Studiosus Theologiae, 
2 

so ziemlich ehrbar auf gefiihrt "habe . 

Dem Understatement (der Meiosis) verwandt i s t die L i 

totes. Auch diese Figur s t e l l t Wieland i n den Dienst 

seiner Ironie. In Aspasia oder die platonische Liebe (1766) 

gebraucht er zur ironischen Darstellung eines platonischen 

Seelenzustandes eine Form der l i t o t e s h a f t e n Untertreibung, 

i n welcher man bereits den S t i l des B i i r g e r k r i t i k e r s Wil

helm Busch vorausahnt: 
„Die gute P r i e s t e r i n gestand s i c h selbst ganz l e i s e , 
Es i r r e , wer s i e g l i i c k l i c h p r e i s e . " ^ 

Die der L i t o t e s eigene Negierung wird hier i n dem Verbum 

„irren" zum Ausdruck gebracht. 
119,47 227,165 53,267 
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I n Juno und Ganymed (1765) u m s c h r e i b t W i e l a n d den b e g r i i n -

d e t e n V e r d a c h t J u p i t e r s , daB s e i n e „Frau" Juno s i c h im v e r -

s c h l o s s e n e n Badezimmer mit ihrem L i e b h a b e r Ganymed v e r g n i i g e , 

mit f o l g e n d e r k o m i s c h w i r k e n d e n L i t o t e s . J u p i t e r und Mer-

c u r i u s l a u s c h e n v o r v e r s c h l o s s e n e r T i i r : 

„Doch h b r t e n s i e (denn G b t t e r hbren f e i n ) 
I c h weiB n i c h t was, das s i e zum S c h l u B bewogen, 
D i e Dame s e i im Bade n i c h t a l l e i n . 
Das D i n g kommt J u p i t e r n n i c h t g a r zu r i c h t i g v o r , . . . . " 

M i t H i l f e d e r L i t o t e s u m s c h r e i b t W i e l a n d i n A u r o r a und  

C e p h a l u s (1764) i r o n i s c h d i e V e r l i e b t h e i t der A u r o r a , d i e 

a l s t y p i s c h e w e i b l i c h e R e a k t i o n a u f schbne Manner v e r a l l -

gemeinernd d a r g e s t e l l t w i r d : 

„Aurora w i l l ihm g e r n g e s t e h n , 
DaB L e u t e , d i e ihm a h n l i c h sehn, 

'i 

N i c h t s e h r gehaBt zu werden p f l e g e n ; " 

I n d e r g l e i c h e n T o n a r t f o r t f a h r e n d , b e s c h r e i b t e r d i e D r i n g -

l i c h k e i t i h r e s A n l i e g e n s w i e d e r m i t e i n e r L i t o t e s : 
„Es sey i h r auch n i c h t s e h r entgegen 
(Die S c h l a u e h a l t , indem s i e ' s s p r i c h t , 
Die R o s e n f i n g e r v o r s G e s i c h t ) , 

2 

Von einem hubschen Mann s i c h h o c h g e s c h a t z t zu w i s s e n ; . . . . " 

Wie d i e U n t e r t r e i b u n g , so kann auch d i e t i b e r t r e i b u n g 

i r o n i s c h e n Zwecken d i e n e n . Wieland g e b r a u c h t z.B. d i e Hypey- 

b e l i n A u r o r a and C e p h a l u s (1764) i n Form e i n e s F a c h a u s d r u c k s . 

D i e komische Wirkung w i r d h i e r d u r c h d i e R e g i s t r i e r u n g e i n e s 

Gegenstandes u n t e r einem ihm v b l l i g ungemaBen B e g r i f f b e w i r k t : 
•̂ Ma I V , 141 
2 1 0 , 6 0 
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„Und was i h r K l e i d , geblaht vom losen West' 
-Und bis ans Knie geschiirzt, dem Jiingling sehen laBt, 
Ist f a h i g , Herzen von Asbest 
Die Unverbrennlichkeit zu nehmen." 

Die s e l t e n fehlende, antiplatonische Tendenz besteht hi e r i n 

der vorausgesetzten AnmaBung, sich seines platonisch-keuschen 

Herzens i n erotischen Situationen sicher sein zu wollen. 

Das zu Wielands Zeiten noch von keinem Gefuhl belastete Premd-

wort „Asbest" eignet s i c h eben weil es fiir Wielands Leser noch 

r e l a t i v neu war, besonders fiir den ironischen Kontrast, der 

s i c h aus der fremdartig und wissenschaftlich anmutenden Theo-

r i e e r g i b t , die i n der „Unverbrennbarkeit" die edelste Be

stimmung fiir e i n menschliches Herz si e h t , und i n der starken 

Anteilnahme, i n welcher s i c h dieses Herz dann bei der ersten 

Probe an den Enthiillungen eines vom Wind gelii f t e t e n Madchen-

kleides entziindet. 

Auch im Qberon wird die Hyperbel mit ironischer Absicht 

gebraucht, und zwar dient sie i n diesem Gedicht der komischen 

Eeduktion einer r i t t e r l i c h e n Kulthandlung durch einen unmog-

li c h e n Vergleich und den Gebrauch derber Worte, wie zum Bei-

s p i e l „dreschen" und „hageldicht," wenn es von zwei „metalle-

nen" R i e s e n r i t t e r n heiBt, sie „...dreschen unverdrossen 

So hageldicht, daB zwischen Schlag und Schlag 
2 

Sich unzerknickt kein L i c h t s t r a h l drangen mag." 

Ei n weiteres B e i s p i e l der Hyperbel l i e g t i n Juno und Ganymed 

(1765) vor, wo Zeus mit Ganymed von der zankischen und 
1 1 0 , 7 9 

220,61 
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e i f e r s i i c h t i g e n Juno beim ,,Gansespiel" iiberrascht wird. 

Zeus v e r t e i d i g t s i c h mit dem hartnackigen Trotz eines er-

tappten Kleinbiirgers und, absurderweise, im himmelschreienden 

Kontrast zu seiner G b t t l i c h k e i t mit einem Hinweis auf den 

(platonischen) Sokrates (des Symposiums) a l s V o r b i l d : 

„So wiBt, daB mir h i e r i n kein schlechtrer Mann 
al s Sokrates zum Vorstand dienen kann. 
Ein Weiser i s t , wie Seneca beteuret, 
E i n Gott, ja noch ein wenig mehr; 
Wenn Sokrates mit kleinen Knaben l e i r e t , 
So d a r f ich wenigstens was er."''" 

Hierbei i s t die Hyperbel „ein Weiser i s t e i n Gott, ja noch 

ein wenig mehr" ebenso i r o n i s c h zu. verstehen, wie das T a t i g -

keitswort „leiren", hinter welchem sich o f f e n s i c h t l i c h eine 

weniger erhabene Kulthandlung ver b i r g t ! 

Kommt i n der Hyperbel die komische Wirkung durch tibertreibung 

zustande, so entsteht im Oxymoron die Komik durch Verbindung 

zweier nicht zusammengehor-iger B e g r i f f e . Wielands Gebrauch 

des Oxymorons wird durch eine Passage im Diogenes von Sinope 

gut i l l u s t r i e r t . 

Diogenes hat eine schbne Prau vor dem Ertr i n k e n gerettet. In 

Korinth hat man an den Umstanden, unter denen diese Rettung 

vor s i c h ging, moralischen AnstoB genomraen. Die Verteidigung 

seines guten Rufes fiihrt Diogenes auf ironische Weise, die 

wie so oft bei Wielands Piguren durch vorgegebenes Nichtwissen 

zustande kommt: 

Ma IV,132 
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„Nun frage ich a l l e ehrliche Leute, Griechen und Barbaren, 
-Manner und Weiber (die Zwitter und Castraten mit elngerech-
net), ,was an der Geschichte, die ich eben erzahlt habe, 
denn so sehr Aergerliches i s t ? ' " 

Wenn Diogenes hier Griechen und Barbaren, Manner und Frauen, 

Zwitter und Kastraten im gleichen Atemzug erwahnt, so hat 

dies eine ausgesprochen erheiternde Wirkung. Das allgemeine 

Empfinden rechnet Zwitter und Kastraten nicht unter die ehr-

baren Leute, Diogenes aber bezieht s i e i n sein Lob ein und 

s t e l l t auch an sie seine ironische Frage. Damit w i l l er das 

V o r u r t e i l verspotten, daB Zwitter und Kastraten a l s unehr-

bare Menschen keines klaren U r t e i l s fahig seien. 

Doch Wielands Ironie r i c h t e t sich nicht nur gegen die 

moralische Intoleranz, sondern auch gegen deren Kehrwert, 

die moralische I n d i f f e r e n z . Diese gelangt etwa i n dem 

SchluB zum Ausdruck: wer mir b e i p f l i c h t e t gehbrt zu den 

ehrlichen Leuten! Die rhetorische Frage fordert einen s o l 

chen SchluB geradezu heraus. Mit der moralischen Intoleranz 

hat sein Gegenextrem, die moralische Indifferenz eines ge-

mein: den Beweggrund im Egoismus. 

Die ironische Funktion eines Oxymorons im Meuen Amadis, 

die Wieland i n einer Anmerkung kommentierte, haben wir an 

anderer S t e l l e schon erwahnt. Die Ironie i n dem Verse: 
„So schlau die Grazien sind, 
-Womit die Kunst sie z i e r e t , " 

l i e g t nach Wielands eigenen Worten i n der Unvereinbarkeit 

der Beg r i f f e „Grazien" und „Kunst", d.h. „gekunstelte Gra

zien hbren auf, Grazien zu s e i n . " 2 

2 1 5 , 3 1 3 19,51 
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Wielands Absicht i r o n i s c h e r Charakterisierung kommt 

besonders d e u t l i c h i n der Verwendung von Oxymora zum Aus

druck, wie i n den folgenden aus Aurora und Cephalus: 

„An Neigungen und Reizbarkeit der Sinnen 
-Sind, wie man weiB, die a l t e s t e n Gbttinnen 

1 

Stets - sechzehn Jahre a l t , " und 
„Den Zorn, den er v i e l l e i c h t " d a d u r c h verdiente, 

2 
-DaB er zu v i e l und auch zu wenig s i c h erkiihnte." 

Wird das Oxymoron bis ins Krasse gesteigert, so entsteht 

das Paradoxon. „Und immer wird der Mund - zum Schweigen aufge-

gethan," 3 heiBt"es i n C l e l i a und S i n i b a l d (1783), um das 

damals noch gebrauchliche, verschamte Gebaren junger Mad-

chen anschaulich und dabei ohne Spitze d a r z u s t e l l e n . Indirekt 

wird auch damit wieder c h a r a k t e r i s i e r t . Scharfer formuliert 

findet man spater den gleichen Gedanken im h i s t o r i s c h e n 

Anekdotenschatz, wo er dem franzosischen Diplomaten T a l l e y 

rand gegen 1807 zugeschrieben wird: „La parole a ete donnee 

a l'homme pour deguiser sa pensee." 

An die S t i l f o r m des Paradoxon erinnert auch ein unsinni-

ger Vergleich im Weisen Danischmend. Hier i r o n i s i e r t der Au-

tor iibermaBige Gelassenheit genauso wie die v o r s a t z l i c h e Su

che nach einer platonischen Seelenpartnerin, indem er von 

Danischmend sagt, er habe sein Weib gefunden, wie man einen 

Schatz findet oder „den Schnupfen a u f l i e s t . " 

Durch diese paradox widersinnige Aufzahlfolge werden Weib, 

Schatz und Schnupfen einmal als vom launischen Z u f a l l ab-

hangige Gliicksfunde c h a r a k t e r i s i e r t , und zum andern als fi i r 
110,55 210,81 511,287 49,12 
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d'le e m o t i o n a l e E e a k t i o n von g l e i c h e m Wert d a r g e s t e l t t ! •V-' 

S c h l i e B l i c h s e i noch d i e S t i l f i g u r d e r Synekdoche e r 

wahnt, welche i n W i e l a n d s Werk auch vorwiegend i r o n i s c h e n 

Zwecken d i e n t . ^ " I n B o n i f a z S c h l e i c h e r s J u g e n d g e s c h i c h t e 

(1776) w i r d s i e folgendermaBen z u r G h a r a k t e r i s i e r u n g g e b r a u c h t : 

d i e P r a u des Oberamtmanns S c h l e i c h e r w i r d z u n a c h s t m it einem 

h o m e r i s c h e n E p i t h e t o n iiber p r j j z i s i e r e n d a l s e i n e ,,getreue" 

Penelope b e z e i c h n e t , wodurch der V e r d a c h t des aufmerksamen 

L e s e r s b e r e i t s geweckt i s t . K u rz d a r a u f b e s t a t i g t d i e s e r 

s i c h dann auch, wenn der A u t o r mit a u g e n z w i n k e r n d e r A n s p i e 

l u n g a u f den K i n d e r r e i c h t u m d e r P r a u Oberamtmann d i e M b g l i c h -

kei,t a n d e u t e t , daB d e r H a u s l e h r e r „wohl gar an d e r F r u c h t b a r -

k e i t i h r e r l e t z t e n J a h r e e i n i g e n A n t h e i l gehabt haben konne." 

D i e Synekdoche a l s „Pars pro t o t o " z u r i r o n i s c h e n C h a r a k t e -

r i s i e r u n g der U n n a c h g i e b i g k e i t e i n e s Pauns f i n d e t i n Endymion 

i n f o l g e n d e r Porm Verwendung: 

„Sie so b e t r i i b t zu sehn, das s c h m e l z t e T a r t a r - H e r z e n , 
Der Paun b l e i b t u n g e r i i h r t . " 

D i e g l e i c h e F u n k t i o n e r f i i l l t d i e Synekdoche z.B. i n Das U r t e i l  

des P a r i s ( 1 7 6 4 ) , wo das a n g e b l i c h „schamhafte" A U g e d e r Venus 

s t e l l v e r t r e t e n d f i i r d i e ganze P e r s o n d e r „Cypria" s t e h t und 

d u r c h das Z e i t w o r t „liigen" a l s M i t t e l i h r e r i r o n i s c h e n C h a r a k 

t e r i s i e r u n g d i e n t : 

"''Es s c h e i n t uns a l l e r d i n g s , daB d i e A u s s c h l i e B l i c h k e i t , w e l c h e 
Kausch d i e s e r S t i l f i g u r im Werke W i e l a n d s z u s c h r e i b t , n i c h t 
g e r e c h t f e r t i g t i s t . So behaup t e t Kausch z.B., W i e l a n d s I r o n i e 
kame „ohne d i e Denkform d e r Synekdoche i i b e r h a u p t n i c h t a u s . " 
(Kausch G r a z i e , S.23). 

2 2 2 , 1 5 8 327,166 \ a I V , 117 
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'„So steht sie da, halb abgewandt 
(Wie zu Fl o r e n z ) , und deckt mit einer Hand, 
Errbthend, i n sich selbst geschmieget, 
Die holde Brust, die kaum zu decken i s t , 
Und mit der andern - was i h r wiBt. 
Die Zauberin! Wie ungezwungen liiget 
Ihr schamhaft Aug'! und wie behutsam wird 
Dafur gesorgt, daB Paris nichts v e r l i e r t ! 

Ho,37 
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3. Ka p i t e l Der Gedankenstrich und die 

negative Pointe im Dienste der Ironie 

Zu den Eigentiimlichkeiten der wielandschen Ironie, welche 

s i c h , wie gezeigt, mehrerer S t i l m i t t e l zu bedienen weiB und 

nicht auf nur eine rhetorische Pigur angewiesen b l e i b t , ge-

hbrt der Gedankenstrich. Es i s t e i n Satzzeichen, das Wieland 

o f f e n s i c h t l i c h gern benutzt. 

Marga Barthel hat den haufigen Gebrauch, den Wieland vom 

Gedankenstrich macht, im Zusammenhang mit einer verwandten 

S t i l e i g e n t i i m l i c h k e i t des Dichters, der sogenannten „negativen 

Pointe" verstanden: „Danischmend kraute s i c h hinterm l i n k e n 

Ohr und sagte - n i c h t s . " 

Barthel z i t i e r t eine Eeihe de r a r t i g e r B e i s p i e l e , i n denen 

der Gedankenstrich a l s T e i l einer negativen Pointe gesehen 

wird, i n welcher angeblich die Satzaussage „versickere." 

So t r e i b e der Autor sei n S p i e l mit dem Leser. 

Das i s t nicht u n r i c h t i g , wenn man mit Voraussetzungen an 

Wieland h e r a n t r i t t , die s i c h aus der I s t h e t i k Kants h e r l e i t e n . 

Die von Barthel entdeckte negative Pointe bei Yi/ieland hat zwei-

f e l l o s auf den ersten B l i c k eine gewisse Ahnlichkeit mit der 

Ursache, welche nach Kants D e f i n i t i o n den nAffect" des Lachens 

auslost: die p l o t z l i c h e Verwandlung einer gespannten Erwartung 
2 

i n n i c h t s ! Doch i s t die Ahnlichkeit eine o b e r f l a c h l i c h e , 

denn bei Wieland i s t selbst das „rTichts" nur ein M i t t e l zum 
1 B a r t h e l , S.40 
2 
Kants Gesammelte S c h r i f t e n . Hg.v.d.Kgl.PreuB.Akad.d.Wiss. 
1 .Abtlg.Werke, Bd.V,S.332 §54-. B e r l i n : Georg Eeimer Vlg., 1.913-
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Zw/eck, ohne daB s e i n a l l e i n i g e r Zweck im L a c h r e i z b e s t i i n d e . 

Darijtber h i n a u s w i l l auch B a r t h e l s Behauptung n i c h t ganz e i n -

l e u c h t e n , daB d i e S a t z a u s s a g e b e i Wieland im G e d a n k e n s t r i c h 

und „einem oder e i n paar d a r a u f f o l g e n d e n , u n e r w a r t e t e n , me 1st 

n e g a t i v e n Wortchen v e r s i c k e r t . " V i e l m e h r i s t es doch s o , daB 

b e i ihm noch b f t e r nach dem G e d a n k e n s t r i c h d i e komische Um-

kehrung d e s s e n e r f o l g t , was im e r s t e n T e i l des S a t z e s a l s das 

s c h e i n b a r E r w i e s e n e a u s g e s a g t wurde. Im g e w i s s e n S i n n e e r f o l g t 

e twas, das dem S t i l W i e l a n d s s e i n e n u n v e r k e n n b a r e n C h a r a k t e r 

g i b t . Nach dem G e d a n k e n s t r i c h kommt der i r o n i s c h e W i d e r p a r t , 

d i e z w e i t e oder d r i t t e Stimme des E r z a h l e r s zu Worte: 

„Die Weisen haben l a n g s t bemerkt, daB etwas M a g i s c h e s i n 
dem m e n s c h l i c h e n Auge s e y ; und b e k a n n t e r MaBen hat man d i e 
Sache w e i t genug g e t r i e b e n , zu g l a u b e n , es gebe L e u t e , w e l c h e 
mit einem b l o B e n B l i c k e v e r g i f t e n k b n n t e n ; - e i n Glaube, der 
zu a l i e n Z e i t e n u n t e r den P h i l o s o p h e n wenig B e i f a l l gefunden 
h a t I c h denke n i c h t gern-des A e r g s t e , s p r a c h e i n 
P r i e s t e r J u p i t e r s , e i n e r n s t h a f t e r G r e i s - von v i e r z i g J a h -

p 
r e n . . . . V e r g i b m i r , Later der G o t t e r und Menschen! - a b e r 
es i s t m i r u n m b g l i c h , d e i n e n P r i e s t e r l a n g e r so g r a v i t a t i s c h -
U n s i n n sagen zu h o r e n . - Du s o l l s t R e c h t haben, P r i e s t e r J u -
p i t e r s ! " 

I n den o b i g e n B e i s p i e l e n m o n o l o g i s c h . e p i s c h e n B e r i c h t s 

b r a c h t e d e r E r z a h l e r d u r c h d i e P o i n t e nach dem B i n d e s t r i c h 

i n d i r e k t e i n e z w e i t e Stimme i n s Ge s p r a c h . 

E i n B e i s p i e l f i i r d i e i r o n i s c h e Verwend-UB'g. des Gedanken-

s t r i c h s i n d e r V e r s e r z a h l u n g b i e t e t f o l g e n d e S t e l l e aus der 

1 
2 1 , 2 7 6 

19,55 
19,55 

2 

5 
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; A s p a s i a . H i e r b e r i c h t e t d e r A u t o r v o n e i n e r f i i n f u n d -

z w a n z i g j a h r i g e n O b e r p r i e s t e r i n d e r „stets" j u n g f r a u l i c h e n 

D i a n a : 

„Und, wenn s i e s i c h z u r Ruh b e g a b , v e r s a n k 
D i e s c h b n e L a s t d e r w o h l g e p f l e g t e n L e n d e n 
I n S c h w a n e n f l a u m ; und d o c h , b e i f r i s c h e m B l u t , 
Und b l i i h e n d e m G e s i c h t , s c h l i e f s i e - n u r s e l t e n g u t . " 1 

E s k o n n t e b e r e i t s a n d e r s w o e i n e im S p a t w e r k vorkommende 

. S i t u a t i o n b e s p r o c h e n w e r d e n , w e l c h e d a s e n t g e g e n g e s e t z t e E x -

t r e m z u r o b i g e n i n d e r A s p a s i a d a r s t e l l t . D a b e i h a n d e l t e s 

s i c h um d a s unbequem e i n s a m - z w e i s e l i g e N a c h t l a g e r d e s j u n g e n 

S i n i b a l d , v o n dem W i e l a n d im i r o n i s c h e n U n d e r s t a t e m e n t f e s t -

s t e l l t e , e s s e i f i i r e i n e n j u n g e n Mann , , n i c h t n a t i i r l i c h " , w i e 

e i n „Griechisch S" gekrtimmt z u s c h l a f e n ! B e r e i t s i n d e r s e h r 

v i e l f r l i h e r e n A s p a s i a h a t t e W i e l a n d s e i n e I r o n i e a n d i e s e r 

A r t v o n p l a t o n i s c h e r U n n a t u r e r p r o b t , n u r daB d i e S i t u a t i o n 

s i c h h i e r a l s i h r a n d e r e s E x t r e m , n.amlich a l s e i n i i b e r b e q u e m 

e n t h a l t s a m e s . N a c h t l a g e r , g a b . 

D i e l a n g e B e s c h r e i b u n g v o r dem G e d a n k e n s t r i c h b e f a B t s i c h 

m i t i i p p i g e m S c h e i n . E r s t n a c h dem G e d a n k e n s t r i c h t u t s i c h d i e 

D i s k r e p a n z a u f z w i s c h e n d i e s e m und dem i n n e r e n U n g l i i c k l i c h — 

s e i n d e r A s p a s i a . Das w i r d b e s o r g t v o n d e r n e g a t i v e n P o i n t e , 

w e l c h e w i e d e r u m g e r a d e z u h e r a u s g e f o r d e r t w o r d e n war v o n dem 

V e r w e i l e n b e i d e n j u g e n d l i c h e n A t t r i b u t e n d e r d u r c h i h r .' 

P r i e s t e r a m t i n d e r L i e b e z u r E n t h a l t s a m k e i t g e z w u n g e n e n p r a l -

l e n W i t w e ! D e r D i c h t e r s p r i c h t . g e w i s s e r m a B e n m i t z w e i 

S t i m m e n , v o n d e n e n e i n e r d i e A u f g a b e d e s I r o n i s i e r e n s z u f a l l t . 

X 3,265 
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Weiter wird dann von der lebensfrischen Aspasia e r z a h l t , 

nachdem der Dichter i h r einen bartlos-jugendlichen „Weisen" 

namens Alkahest zu i h r e r Unterweisung im Tugendrigorismus 

der „;platonischen" Ideenphilosophie zugesellt hatte: 

„Nun wies ihr Alkahest die edle Kunst-zum Sehn 
Der Augen ganzlich zu entbehren. 
Notwendig muBte dies e i n wenig langsam gehn. 
Erst sah sie - nichts."^" 

Der Gedankenstrich im ersten Vers steht a l s ironische Za-

sur, denn der nachfolgende zweite T e i l des Satzes widerlegt 

die Charakterisierung der Kunst a l s „edel" im ersten. Eine 

Kunst, die im Sinne der pragmatischen Lebensweisheit des So

krates zur Unnatur t e n d i e r t , indem sie eine Form des Sehens 

l e h r t , welches des l e i b l i c h e n ^uges entbehren kann, wird 

f o l g l i c h auch zur Lebensbewaltigung nichts,,niitzen" , trach-

tet s i e doch nach AusschluB des gesunden Menschenverstandes. 

Und dieser kann zur Gli i c k s e l i g k e i t auf unserer ;,sublunar ischen" 

Welt keines der fiinf Sinne entbehren. Ironischerweise laBt 

der ^ i c h t e r nach dem„Sundenfall" der beiden Platoniker die 

Aspasia s i c h wundern, warum sie denn nicht den Ausgang „vor-

gesehn."-

Wir erinnern uns i n diesem Zusammenhang daran, daB Wie

land b e r e i t s im Verklagten Amor (1772) die Eule der Minerva 
zur Mystik raten lassen und dem Vogel der Weisheit Verbesse-

rungsplane i n den Schnabel gelegt hatte, welche das Entfernen 

des menschlichen Sehorgans zur Vorbedingung f i i r eine bessere 

Welt machten. 

3,270 
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Unverkenntlich i s t bei a l i e n diesen „Ironien" Wielands 

deren anti-platonische Tendenz, die s i c h bei dem Dichter 

mit der Vorstellung dessen paart, was s i c h gemeinhin a l s 

„das Naturliche" bezeichnen laBt, die allgemeinverbindliche 

Norm, worunter er auch das allgemein Niitzliche verstand. As

pasia s o l i s i c h zur „Unnatur" umerziehen lassen. Umerziehung 

s p i e l t bei Wieland eine groBe R o l l e ; meist schlagt s i e i r o -

nischerweise i n das Gegenteil d.es Beabsichtigten um, wie bei 

Agathon und Danae, b e i Huon und Rezia u.a., namlich zu einer 

lebensfeindlichen Haltung. 

Das dem zweiten Gedankenstrich im obigen v i e r t e n Vers 

folgende „nichts" i s t , obgleich w b r t l i c h wahr, i r o n i s c h ge-

meint. Nur vom im platonischen Sinne „unnatiirlichen" Stand-

punkt aus wird es als Unzulanglichkeit empfunden werden, und 

eben diese Unzulanglichkeit g i l t es j a bei Aspasia zu beheben. 

Zusehends gelingt - der Autor w i l l es so -, ihrem „Weisheits"-

le h r e r Alkahest (auch sei n Name ein M i t t e l der Ironie) die 

schwierige Aufgabe. Es beginnt s i c h der Aspasia „innerlich 

Gesicht" zu offnen: 

„Sie sieht - o welche Augenlust! -
Sie s i e h t b e r e i t s die schonsten Engelskopfe...." 

Die i n Parenthese stehende Augenlust verstarkt die ironische 

Wirkung ebenso, wie die Anapher „Sie si e h t . . . S i e s i e h t . " 

Auch diese beiden S t i l m i t t e l diirfen wir also zu denen rech-

nen, die bei "'"'ieland i n den Dienst der ironischen Aussage 

treten konnen. 
1 3,270 
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O f f e n s i c h t l i c h s c h a f f t sich der Erzahler mit H i l f e des 

Gedankenstrichs und mit H i l f e der negativen Pointe keine 

SchluBposition, sondern vielmehr die Erzahlperspektive eines 

imaginaren Gegeniibers. Es i s t die a l t e und von Wieland so be-

vorzugte Grundfigur der Dialogstellung, wie s i e seiner Vor

s t e l l u n g von der sokratischen Wahrheitssuche entspricht, einer 

Wahrheitssuche, die mindestens zweier Standpunkte bedarf. 

Die Arbeit Marga Barthels hatte mit der Entdeckung des 

„immanent dialogischen P r i n z i p s " den gesellschaftsbewufiten 

Konversationscharakter dieser S t i l k u n s t Wielands zutage ge-

f b r d e r t . Mit einem Hinweis auf das Bildungs- und Lauterungs-

bedurfnis der Zeit hat Barthel unter anderem auch auf den von 

Wieland so geschatzten Shaftesbury verwiesen, i n dessen Cha

r a c t e r i s t i c s (1758) das sokratische „gnothi seauton" a l s 

"Divide y o u rself, or be two" i n t e r p r e t i e r t wird. Die Aus-

einandersetzung mit s i c h s e l b s t , die zur Selbsterkenntnis 

fiihren s o l i , geht der E r k e n n t n i s der Welt voraus; demnach 

i s t es bei Wieland nicht verwunderlich, daB es s i c h i n s e i 

nem Werk vornehmlich um Charakterstudien und g e s e l l s c h a f t l i c h e 

Beziehungen handelt. Diese Probleme werden im Gesprach er-

o r t e r t , und dieses Gesprach i s t zum ironischen Dialog ent-

wickeltes Selbstgesprach. Dementsprechend hatte Wieland am 

5.Januar 1762 an Zimmermann iiber seinen Agathon geschrieben: 

„Ich schildere d a r i n mich se l b s t , wie i c h i n den Umstanden 

Agathons gewesen zu seyn mir e i n b i l d e . . . . " , wobei es sicher 

kein Z u f a l l war, daB Wielands Wahl auf einen h i s t o r i s c h e n 

Gesprachspartner des Sokrates f i e l . 
1 B a r t h e l , S.12 
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4-. K a p i t e l Ironischer Kontrast und ironische Namengebung 

T r a d i t i o n e l l e S t i l f i g u r e n wie Meiosis, L i t o t e s , Paradoxon 

und Oxymoron griinden ihre komische Wirkung auf das Verb.inden 

von Nichtzusammengehorigem; der Kontrast zwischen Bezeichnetem 

und der herkommlichen Vorstellung vom Gegenstand wirkt auf den 

Leser komisch. Diese Verfahrensweise der Erheiterung wird bei 

Wieland zu einem M i t t e l der ironischen Belehrung. Sie i s t bei 

ihm nicht nur durch die Verwendung vorgegebener Tropen mog

l i c h , sondern auch im weiteren s t i l i s t i s c h e n Rahmen. 

So gehort zu Wielands Katalog iro n i s c h e r S t i l m i t t e l die 

Verwendung edler B e g r i f f e fiir profane Dinge, eine Form der 

Registrierung von Personen oder Sachen unter ihnen ungemaBen 

B e g r i f f en. Der ironische Widerspruch, der darin zum -^-iisclriick: 

kommt, kann eine Person oder Sache charakterisieren, wenn 

deren wirkliches Sein den i d e a l i s c h e n Schein i r o n i s c h wider-

l e g t . Das geschieht z.B. i n Juno und Ganymed, wo die g r i e 

chische Gottermutter g l e i c h am Anfang durch ihre xanthippen-

haft zankische Art c h a r a k t e r i s i e r t wird, wenn der Dichter 

von ihren nachtlichen K e i f t i r a d e n sagt: 

„Da l i e B die ganze Nacht a l s wie ein Glockenspiel 
Sich ihre schone Stimme horen." 

Hier besteht die Ironie d a r i n , daB fiir die unedle Eigenschaft 

des S c n e l t e n s die Vorstellung eines „edlen" Glockenspiels 

aufgeboten wird. Mit analogen M i t t e l n , durch die Verwendung 

profaner B e g r i f f e , wird das Erhabene i r o n i s i e r t , wenn von 
p 

der Taufe a l s dem „heiligen Bad der Christen" die Rede i s t , 
Ma Iv,119 220,148 
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oder das ^eihwasser eine Mgeweihte Lauge" genannt wird. 

Dabei gent bei Wieland die Verwendung eines alteingestammten 

Wortes wie „laugen" iiber das<: MaB eines einmaligen ironischen 

Kuriosums hinaus, denn der Dichter bringt es i n C l e l i a und  

S i n i b a l d mit der gleichen Absicht und Wirkung wiederholt zur 

Anwendung. P o l g e r i c h t i g erzahlt er - ganzlich im ironischen 

Widerspruch zu der Aufforderung des Herrn an die Miihseligen 

und Beladenen, s i c h ihm zur Erquickung und Erlabung zu nahern 

-, von St.Katharina, seiner komischen He i l i g e n , sie hatte 

ihren H e i l s p l a n fiir die i h r anempfohlenen Liebhaber darauf 

angelegt, sie i n der Welt umherzuwirbeln und 

„Sie, bis sie recht zu i h r e r Absicht taugen, 
p 

Durch Triibsal a l l e r Art erst t i i c h t i g auszulaugen." 

In Der verklagte Amor (1772) wird nicht nur der B e g r i f f „Weis-

h e i t " wieder im ironischen und antiplatonischen Sinne gebraucht, 

es wird auch die Vorstellung des ^rhabenen dadurch komisch r e -

d u z i e r t , daB i h r symbolischer Vogel, die Eule der Minerva, mit 

dem profanen T i t e l „Doctor Kauz" belegt wird. Die Welt wird 

von der Eule a l s Narrenasyl d a r g e s t e l l t : 
„Was h i l f t ' s den Warren, wenn einer den andern belacht, 
Und keiner weder s i c h selbst noch andre weiser macht?" 

Zur Verbesserung dieser Welt schlagt der Vogel der Weisheit 

platonischer Pragung vor, den Menschen die Augen zu nehmen, 

damit sie beim t i e f e n Denken nicht von der S i n n l i c h k e i t ge-

stbr t wiirden: „Um t i e f zu denken, darf uns nichts von auBen 

stbren." Der Dichter, welcher o f f e n s i c h t l i c h anderer Meinung 
111,244 211,279 53,144 43,145 
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i s t , denn der Vorschlag der Eule l a u f t auf weltverneinende 

Mystik hinaus, b e s t a t i g t ironisciaerweise dieses fiir ihn 

falsche Rezept und laBt dagegen nur den profanen E s e l s i c h 

mit der Erhabenheit der empirischen Welt begniigen. Darauf 

setzt der Adler des Jup i t e r dem Philosophieren der Tiere 

mit den Worten e i n Ende: „Der Es e l lebe hoch, und seine 

beste Welt!" 1 

Weitere B e i s p i e l e f i i r die Ironisierung edler Beg r i f f e 

durch die Verwendung von profanen finden sic h im Agathon, 
p 

wo ein P r i e s t e r i n Delphi als „Kostganger" des Apollo 
c h a r a k t e r i s i e r t und der Kronenreif a l s eine „gewisse Binde 

x 
um den Kopf" bezeichnet^' werden. 

3,14-9 - Wielands iro n i s c h e r Geist war so weitschweifig und 
kniipfte so v i e l e untergriindige Beziehungen, daB selbst bei 
einer Betrachtung von S t i l f i g u r e n die nahere Beleuchtung d i e 
ses Beziehungsnetzes nicht unterbleiben kann. Wenn Wieland 
einem „naiven" E s e l ironischerweise die pragmatisch weiseste 
a l l e r geauBerten philosophischen 'liertheorien ins Maul l e g t , 
so geschieht das keineswegs z u f a l l i g . Wieland b l e i b t im Ge-
brauch seiner Metaphern konsequent; die i r o n i s c h ,bescheidene 
Bezeichnung eines Esels fiir einen sokratischen Weisen wird 
auch anderswo im Werk durchgehalten. Es verkniipfen s i c h f i i r 
Wieland, wie mit der Ironie s e l b s t , Vorstellungen von Sokra
tes damit. S i l e n r i t t wegen seiner Dickbauchigkeit auf einem 
Ese l dem Bachuszug voran. Uberall betont Wieland die Silenen-
h a f t i g k e i t des Sokrates. Obschon dieser nun auf keinem Es e l 
r i t t , sterben doch beide, das L a s t t i e r und der Weise, den 
gleichen Martyrertod fiir die „echte", das heiBt, fiir die 
niit z l i c h e Weiheit. Beide werden sie Opfer der Beschranktheit, 
Sokrates im A r i s t i p p a l s ein Rechtsopfer der Athener, der 
Es e l i n den Abderiten a l s Opfer eines beriihmt absurden abde-
r i t i s c h e n Rechtshandels. - Das Eselmotiv harrt bis j e t z t noch 
der systematischen Untersuchung, vor allem im H i n b l i c k auf 
den Goldenen E s e l des ApuLeius, den Wieland bekanntlich mit 
dem Gesamtwerk Lucians iibersetzte. Von einer iibersetzungs-
technisch ironischen Anmerkung wie der folgenden, bis zur 
Rolle eines E r r e t t e r s der olympischen Gotter (Abderiten IV, 
x i i i ) bezeugt Wieland dem E s e l t i e r den gleichen ironischen 
Respekt. Im Wintermarchen bestand die einzige Rettung des 
Schachs durch Entmarmorierung i n der Beriihrung mit dem E s e l s -
kopf. - „ wenn mich nicht etwa mein eigener Respekt vor den 
Eseln betriegt...."(Luc.II,120) 2 ^ # p r i n . f S . 1 6 3 3 ebd.,S.335 
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Ironie gleicher Art, namlich durch den Gebrauch profaner 

B e g r i f f e fiir h e i l i g e Dinge, l i e g t i n der Bezeichnung „Jasons 

goldnes Hammelfell" fiir das beriihmte mythische V l i e B vor. 

Ebenso pr o f a n i e r t k l e i n b i i r g e r l i c h e V e r t r a u l i c h k e i t unter 

Gottern das Erhabene, wenn der L i c h t g o t t Apoll vom Vater 
p 

Zeus „goldner Junge" t i t u l i e r t wird. Ironischer Kontrast 

entsteht durch die Paarung von Hohem und Trivialem:: 

„Papa, f i e l Venus hie r dem Donnerer ins Wort."^ 

Die Gotter werden zu Kleinbiirgern v e r d i i r f t i g t ; die einst da-

monische Elementarkraft der Liebe zur schwatzhaften Tochter, 

die den Donner mit bloBen Worten zum Verstummen bringt. 

Zu dieser Porm des komischen Kontrasts gehort auch die 

Namensironie. Sie dient meistens der Reduktion eines sic h 

erhaben Gebenden. Durch diese ironische Namengebung driickt 

s i c h eine bestimmte Haltung des Autors gegeniiber den behan-

delten Gestalten aus. So wird beispielsweise der Leser von 

C l e l i a und Si n i b a l d Katharina nicht lange f i i r eine H e i l i g e 
4. 

halten, wenn sie vom Dichter abwechselnd als „Sanct Thrine" 
114,52 & 23,246 23,170 33,152 411,234 & 11,246 - DaB 
es sich bei dieser Profanierung der Namen von H e i l i g e n oder 
von hohen welt l i c h e n Wiirdentragern durch komische Reduzie-
rung auf das Dienstpersonalniveau bei Wieland um ein bewuBtes, 
ironisches S t i l m i t t e l handelt, geht aus seiner K r i t i k an Je-
nischs Borussias (179̂-) hervor. „Nicht edel genug fiir den Ton 
des Heldengedichts" s e i die Benennung „Therese" f i i r die oster-
reichische K a i s e r i n Maria Theresia, oder gar „Thrine" fiir die. 
K a i s e r i n Katharina von RuBland (35,70). - Wenn also Wieland 
s i c h der gleichen S t i l m i t t e l bedient, die er unter entgegen-
gesetzten Umstanden bei anderen S c h r i f t s t e l l e r n ri i g t , so 
l i e g t die Annahme nahe, daB es i n besagter Absicht geschieht, 
wobei s i c h l e t z t e r e aus der Einbettung der B e g r i f f e , also 
aus dem Kontext, zu erkennen gib t . 
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oder „Sanct Kathe" bezeichnet wird. Dabei b l e i b t die Ironie 

des Dichters nicht etwa auf die H e i l i g e personlich beschrankt. 

Sie r i c h t e t s i c h g l e i c h z e i t i g gegen den menschlichen Mifibrauch 

von hohen Idealen zu egoistischen und daher unedlen Zwecken. 

Wenn s i c h also S i n i b a l d i n einer aus Pappmache v e r f e r t i g t e n , 

hohlen H e i l i g e n f i g u r der St.Katharina bei seiner Geliebten 

einschmuggelt und Wieland kommentiert: „St.Kathe nimmt ihn 

unter ihren Rock," so i s t das zwar iiberprazis ausgedruckt, 

doch nach dem Willen des Dichters durchaus „wahr." Desglei-

chen, wenn nach vereiteltem Vorhaben der Ruckzug des jungen 

Liebhabers mit den Worten beschrieben wird: er „kriecht e i -

lends i n Sanct Thrinens Wulst zuriick." 

Die ironische Absicht l i e g t i n dieser iiberprazis r e a l i s t i -

schen Pormulierung versteckt und besteht wiederum i n der Of-

fenbarung menschlichen MiBbrauchs anspruchsvoller Ideale, die 

solchen MiBbrauch geradezu herausfordern. Zu diesem Zweck i s t 

C l e l i a und S i n i b a l d von einer solchen Art der f r i v o l e n , i r o 

nischen Verkleinerung l e i t m o t i v i s c h durchwoben, vermittels 

welcher sowohl die t o r i c h t e Pindigkeit menschlicher Triebe 

als auch die t o r i c h t e R i g o r o s i t a t iibermenschlicher S i t t e n -

strenge verspottet werden. Das H e i l i g e n b i l d i s t hohl und kein 

Gegenstand der Verehrung mehr. Im t o r i c h t e n und zuweilen auch 

heuchlerischen Verhalten der Menschen zu diesem Ideal wird 

einmal dessen hoher Anspruch, zum andern des Menschen „fal-

sche" Nutzbarmachung i r o n i s i e r t , indem s i c h die Diskrepanz 

von Schein und Sein auftut. Wie s i c h das B i l d der H e i l i g e n 



-233-

durch Hohlheit c h a r a k t e r i s i e r t , so erscheint der auf diese 

Leerheit hereinfallende Mensch a l s Tor. 

Namensironie kann bei Wieland auch die Form der iiber-

s p i t z t e n Ubersetzung annehmen, welche Gegenstand oder Sach-

verhalt iiber die bloBe Verdeutschung hinaus p r o f a n i e r t . So 

wird Jean Jacques Rousseau b e r e i t s im Agathon zu Zwecken ko-

mischer Verkleinerung i r o n i s c h „unser Freund Johann Jakob" 

Rousseau genannt, und i n Die erste Liebe (1774) gar a l s 
„Freund Hans Jack" t i t u l i e r t , den hin und wieder „die Laun', 

2 
auf Vieren zu gehn," e r g r e i f e . 

Als Synekdoche verwendet Wieland den i r o n i s i e r t e n Namen 

i n einem B r i e f an den Freiherrn von Gebler i n Wien. Hier 

steht das h i s t o r i s c h e Individuum wegen seiner ihn charakte-

ri s i e r e n d e n Lehre fiir den Typ. A l l e d r e i werden verspottet: 
„Hier sehen wir das Theater a l s eine Schule der Tugend 

und der S i t t e n , a l s ein politisch-moralisches I n s t i t u t an, 
und nach diesem Grundsatz trachten wir das unsrige auf e i 
nen solchen 1'uB zu setzen, daB es i n Kurzem, sowohl was die 
Wahl der Stiicke, a l s die Auffiihrung b e t r i f f t , einem Hanns 
Jakob Rousseau selbst den B e y f a l l abnbthigen d i i r f t e . " ^ 

Wenn Wieland auf diese Weise i r o n i s i e r t , so i s t i n seiner 

Vorstellung Sokrates nahe bei der Hand. Wenn er den Typ 

zeichnet, um ihn zu r e c h t f e r t i g e n und ihm die Zeitgenossen 

charakterisierend gegeniiberzustellen, wie zum B e i s p i e l im 

NachlaB des Diogenes von Sinope, dann wird die sokratische 

Ironie M i t t e l und Gegenstand der Darstellung. 

Im Vorbericht des „Herausgebers" aus dem Jahre 1769 be-
14,197 210,134 3ADB 11,12 
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r u f t s i c h Wieland auf das Recht, das Wesen des Ironikers 

gegen das F e h l u r t e i l seiner Zeit zu verteidigen und zieht 

zur Rechtfertigung des Diogenes das aus den aristophanischen 

Wolken und dem F e h l u r t e i l seiner Richter entstandene Charak-

t e r b i l d des Sokrates heran. Wie von ungefahr entsinnt er si c h 

eines weiteren F a l l e s : desjenigen Rousseaus, von dem es na-

mensironisch heiBt: 

„Wir haben an dem beriihmten Hans Jakob Rousseau von Genf 
(einem Manne, der v i e l l e i c h t im Grunde nicht halb so sonder-
bar i s t , als er scheint) ein B e i s p i e l , welches diesen Satz 
ungemein e r l a u t e r t , " den Satz namlich, daB die geringsten 
Abweichungen von den „gewohnlichen Formen des s i t t l i c h e n Be-
tragens h i n l a n g l i c h sind, den v o r t r e f f l i c h s t e n Mann i n e i n 
falsches L i c h t zu s t e l l e n . " 

Man wird bei dieser Art der ironischen Verteidigung nicht 

uberhbren, daB durch s i e die Anklage erst erhoben wird, denn 

das Zeitwort „scheint" s t e l l t ja das Wesen des beriihmten Man-

nes iiberhaupt erst i n Frage, nachdem man durch die Namensan-

derung bereits auf einen Mangel an r e s p e k t v o l l e r Anerkennung 

der Beriihmtheit schlieBen durfte. 

Namensironie der d r a s t i s c h s t e n Art versteckt s i c h h i n t e r 
p 

dem beschonigenden Fremdwort „Cacamiello," mit dem Prinz 
19,vii Vgl. h i e r z u das Nachwort von W.Jahn zu Die Aben-

teuer des Don S y l v i o von Rosalva. Munchen: W.Goldmann Vlg., S.335: „Auch wandelt s i c h B i r i b i n k e r nicht im mindesten, was 
sein endgiiltiger Name .Cacamiello' d r a s t i s c h andeutet. Dieser 
neue Name (aus ,cacare' und i t a l i e n i s c h ,miele'= Honig) be-
zieht s i c h ebenso wie der friihere (,Biribinker' ) auf jene 
„kbstlichen Sacfaen," die schon seine Windeln zu enthalten 
pflegten und die er-offenbar noch immer produziert." -
Auch Jahn versteht also den Namen a l s Charakterisierung. -
DaB man es bei der ironischen Namengebung mit einem bewuBten 
S t i l m i t t e l des Dichters zu tun hat, laBt sich aus einer AuBe-
rung ?/ielands i n Aspasia schlieBen, wo es heiBt: „Der Name, 
wie man weiB, thut bfters v i e l zur Sache."(3,270). 
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B i r i b i n k e r zum AbschluB seines Entwicklungsmarchens a l s Konig 

belehnt wird und von welchem es i r o n i s c h heiBt: 

„Auf einmal befand er s i c h mit dem Prinzen und der P r i n -
z e s s i n im Cabinet des Kbnigs mit dem groBen Wanste, der nic h t 
wenig erfreut war, seinen Sohn und --rben so groB und schon, 
mit einer so hubschen P r i n z e s s i n und mit einem so schonen Na-
men wieder zu sehen." 

Hinter dem fiir Uneingeweihte zunachst sinngemaB unzuganglichen 

Fremdwort versteckt s i c h ironische Charakterisierung. Wer den 

schon klingenden, fremdlandischen Namen dann iibersetzt, f i n 

det s i c h vom Autor durch die Diskrepanz von Klang und Bedeu-

tung ebenso i r o n i s c h hinters L i c h t gefiihrt, wie der im Roman 

so Bezeichnete. Denn wo es zu verklaren scheint, da en t h i i l l t 

das Fremdwort i n W i r k l i c h k e i t . Es en t h i i l l t die Mangel B i r i -

binkers, wird aber vom Konig Wanst wegen seines schonen Klan-

ges fiir e i n Lob des Sohnes gehalten, womit s i c h wiederum der 

Konig als o b e r f l a c h l i c h e r E i n f a l t s p i n s e l c h a r a k t e r i s i e r t , dem 

der Schein f i i r Sein g i l t . 

Mitunter t r e i b t Wieland audi se i n ironisches S p i e l mit dem 

zeitgenbssischen Bildungsprotz, indem er entgegenkommender-

weise ein Fremdwort i n einer Anmerkung eindeutscht, nicht j e -

doch, um ein etwaiges MiBverstandnis zu beheben, sondern v i e l -

mehr zur Verdeutlichung jener erotischen Doppeldeutigkeit, die 

durch das Fremdwort selbst v e r m i t t e l t werden s o l l t e , dem Le

ser unter Umstanden aber hatte entgehen konnen. So heiBt es 

i n den Abderiten (111,8) von dem Verhalten des Euripides ge-

geniiber der einfluBreichen Prau Salabanda von Abdera, daB er 

2,203 
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s i c h , „ohne die mindeste Absicht, Gebrauch von der Wichtig-

keit dieser Frau zu machen," diesen Abend „so gut bei ihr 

i n s i n u i e r t " hatte, „als ob er zum wenigsten eine Frosch-

p f l e g e r s t e l l e auf dem Korn gehabt hatte." In der Anmerkung 

zu „insinuiert" sagt er: „Um Vergebung wegen des fremden 

Worts - hatte eingebusent heiBen s o l l e n . " 

In der Exposition des Oberon fi n d e t man ein weiteres Bei

s p i e l fiir die Namensironie, die i n diesem Werk einmal dadurch 

entsteht, daB der Christustrager und Schutzpatron der Rei-

senden, St.Christophoros, von Wieland auf den volksgebrauch-

l i c h e n , baurisch profanen mannlichen Vornamen „Christophel" 

umgetauft wird (man erinnert s i c h an „Therese" und „Thrine"), 

und zum andern dann eine i r o n i s c h gemeinte Reimverbindung mit 

dem so profanierten H e i l i g e n h e r g e s t e l l t wird zu der k l e i n -

burgerlichen FuBbekleidung des H e i l i g e n Vaters i n Rom: 

„Der f i t t e r kiisset ihm i n Demuth den P a n t o f f e l , 
-Gelobt Gehorsam an und zieht getrost dahin. 
Schwer war das Werk, wozu der Kaiser ihn 
V e r u r t h e i l t hatte; doch, mit Gott und Sanct Christophel 

2 
Hofft er, zu seinem Ruhm s i c h schon heraus zu ziehn." 

Durch die Ironisierung r e l i g i b s e n Brauchtums, vom F u B f a l l bis 

zur Heiligenverehrung, wird unmittelbar auch die Gefahrlichkeit 

des Unterfangens dieses auf Abenteuer ausziehenden K r e u z r i t t e r s 

komisch herabgesetzt, wird die Ritterromantik verspottet, fi i r 

welche dieser Glaubensapparat erst aufgeboten worden war. Zu 

bemerken ware h i e r ferner, daB das Tadelnswiirdige, wodurch die 

Ironie des Dichters s i c h sehr s u b t i l r e c h t f e r t i g t , i n dem im 1Ma 11,282 220,8 
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l e t z t e n Vers zum Ausdruck gebrachten, egoistischen Ruhmbestre-

ben Hiions besteht, welches i n seiner Art an die ebenfalls vom 

Dichter verspottete Ausgangshaltung des Phanias e r i n n e r t . So 

i s t b e r e i t s i n der Exposition des Oberon dem komischen Helden 

das Ziel' gewiesen, das er zu erreichen hat: die Befreiung von 

der auf ein Abstraktes gerichteten Ruhmbefangenheit. Die Treue 

zur Geliebten vermag die sokratische Ironie zu l e g i t i m i e r e n , 

nicht aber den „platonischen" A n t e i l am Kreuzritterethos. 

Zum AbschluB wird aus den Abderiten (1779) ein fiir Wie

lands S t i l c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l der Ironie angefiihrt. 

Hier verbindet s i c h die Verwendung ungemaBer B e g r i f f e mit der 

ironischen Uamengebung. Dabei i s t der die Ironie einbettende 

Sachverhalt der folgende: 

Der um den gliicklichen Ausgang seines Prozesses besorgte 

E s e l t r e i b e r „Anthrax" hat zur Beeinflussung des Jasonpriesters 
2 

„Agathyrsus," dessen Name gar nichts Gutes vermuten laBt, s e i -

ne sechzehnjahrige Tochter „Gorgo"^ bei diesem einfiihren l a s 

sen. Obgleich die Umstande der Vermittlung fiir das Gegenteil 

zeugen, wird i n der langen Erklarung fiir die Art der Beein-

flussung ostentativ an einer unschuldigen Ubung festgehalten, 

deren hoher Zweck i n der Erbauung des P r i e s t e r s bestiinde: Gor-

go s o i l fiir ihn „singen." Um falschen Verdacht zu vermeiden, 

so heiBt es, miisse s i c h das Madchen dazu n a c h t l i c h bei dem _ 
Griech.fiir „Karfunkel" Unter dem MThyrsos" verstanden die 

Griechen nach. Kerenyi den i n einen Pinienzapfen endenden Dio-
nysios-Stab der Manaden, also e i n Phallus-Symbol. Diese Bedeu-
tung wird durch die verstarkende Vorsilbe „Aga-" noch betont. 
Im Bezug auf einen P r i e s t e r des goldenen VlieBes wird die Ab
sich t i r o n i s c h e r Charakterisierung d e u t l i c h . V g l . i n diesem Zu
sammenhang Wielands Gebrauch des B e g r i f f e s „Lingam" i n der Ge
schichte des Weisen Danischmend. 
3 G r i e c h . fiir „f urchtbar", doch auch: „wild", keine „Schbnheit." 
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P r i e s t e r einschmuggeln lassen. Nach einer derart urns tand l i c h e n 

Erklarung, die den ironischen Standpunkt begriindet, an Doppel-

deutigkeit kaum zu wiinschen iibrig laBt und unter anderem auch 

von dem Gefallen des Agathyrsus an der, „wilden" Grazie im Vor-

trag der jungen Gorgo a l s Dienst an der guten Sache ihres 

„ehrlichen" Vaters zu berichten weiB, wird vom Dichter immer 

weiter hartnackig an der Behauptung einer unschuldigen Kunst-

iibung festgehalten: 

„Kurz, s i e hatte kaum zwei- oder dreimal i n seinem Cabi-
nette gesungen, so erfuhr Anthrax schon von s i c h r e r Hand, Aga
thyrsus habe seine gerechte Sache verschiedenen Richtern emp-
fohlen,...." 

Das Adverb „kurz" steht zu der Lange der Erklarung i n dem 

gleichen ironischen Gegensatz, wie der Vorwand des platonisch 

ubersinnlichen Singens zu den so geniiBlich d a r g e s t e l l t e n Um-

standen, die auf eine ziinftigere Kulthandlung schlieBen l a s 

sen. 

1 4,19 
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5 . K a p i t e l Manuskriptfiktion und beredtes Schweigen 

Der Gedankenstrich bezeichnet bei Wieland, wie wir gesehen 

haben, eine sprachliche Pause, ein Verstummen des Erzahlers 

kurz vor der komischen Widerlegung vorausgegangener Partien. 

Diese Pause kann dem Leser noch i n anderer Form abgenotigt 

werden, wodurch dann der Dialogcharakter des Ganzen starker 

betont wird. Es handelt s i c h h i e r b e i um die der negativen 

Pointe verwandte und fiir Sokrates typische Ironie vorgegebe-

ner Unwissenheit. Die im Menschen liegende, r i c h t i g e Erkennt

nis wurde durch Sokrates' maeutische Fragemethode ans L i c h t 

gefbrdert. Da dem S c h r i f t s t e l l e r eine d e r a r t i g unmittelbare 

Konfrontation mit dem Leser nicht mbglich i s t , s c h a f f t er 

sie s i c h , indem er einen f i k t i v e n Leser im Werk ins Gesprach 

aufnimmt. Dazu bedarf es einer Autorenmaske. Diese kann ver-

schiedene Formen annehmen. Die i n der deutschen L i t e r a t u r 

s e i t Wolfram von Eschenbach bekannteste i s t die der Manu-

s k r i p t f i k t i o n . Sie ermoglicht p l o t z l i c h e s Verstummen i n Form 

von vorgegebenem Nichtwissen des Autors, wie sie die s p r i c h -

wbrtliche unterwiirfige Bescheidenheit des Ironikers fiir den 

Erzahler l i e f e r n kann. Die Manuskriptfiktion gehort zu jenen 

umschreibenden Euphemismen, von welchen Wielands Ironie ab-

hangiger i s t a l s von der S t i l f i g u r der Synekdoche. 

Barthel hatte, um das noch einmal ins Gedachtnis zu rufen, 

das „immanent Dialogische," das Einbeziehen des Lesers ins 

Werk"in Gesprachsform a l s ein Charakteristikum des wieland-

schen S t i l erkannt und betont. Kausch ging so weit, diese 
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Gesprachskunst, diese Kunst der Grazie, auBerhalb des sprach-

l i c h e n Textes zustande komrnen und wirken zu sehen. 

Auch von der Ironie haben wir die F e s t s t e l l u n g gemacht, 

daB sie unter Umstanden im Empfinden des Lesers auBerhalb 

der Grenzen des sprachlichen Textes zustande kommt. DaB eine 

solche Vi/irkung von dem beredten Schweigen ausgelbst werden 

kann, welches bei Kausch „Pantomimik der Sprache" heiBt, be-

legen die folgenden S t e l l e n : 

„Wie weit s i e iibrigens i n dieser Sommernacht 
Es im Entkbrp 1rungswerk gebracht, 

p 
LaBt eine Lucke uns im Manuscript verborgen." 
„Hier, liebe,Leute, zeigt s i c h eine kleine Lucke 
Im Manuscript. - ,Warum denn eben h i e r ? ' -
Das weiB ich n i c h t , a l l e i n wer kann dafur?"^ 

Im NachlaB des Diogenes von Sinope nimmt die Q u e l l e n f i k t i o n 

geradezu barocke Formen an. Es i s t von einem l a t e i n i s c h e n 

Ubersetzer die Rede, der aus „dem arabischen, und der a r a b i -
4 

sche aus einem griechischen O r i g i n a l gedolmetscht" habe. 

Kausch i s t , an Grundgedanken Barthels ankniipf end , dazu iiber-. 
gegangen, die Eigenstandigkeit der einzelnen Wielandwerke vom 
Standpunkt der L e s e r p a r t i z i p a t i o n zur Diskussion zu s t e l l e n . 
Die Frage nach dem Wesen des sprachlichen Kunstwerkes, die . 
Kausch fiir Wieland mit der Gharakterisierung einer „Kunst der 
Grazie" beantwortet, fiihrt Kausch zur Absicht des Dichters. 
Diese bestehe im Einbeziehen des Lesers ins Werk: „Im Agathon 
a l s Erzahlhandlung wird namlich der Leser mindestens ebenso 
kunstvoll ,entwickelt' wie der Held, und das i n v o l l e r Uber-
einstimmung mit dem eigentlichen Gehalt des Buches, der mehr 
a l s durch den S t o f f durch die Erzahlweise bestimmt i s t . " Der 
poetische Text a l s solcher kann nicht Endzweck, nicht autonom 
sein . Er i s t bei Wieland e i n M i t t e l , zwischen gleichgestimmten 
Menschen den „echten" Ton des vielstimmigen Dialogs anzuschla-
gen, welcher sich dadurch von den Dialogen des monomanen P l a 
ton unterscheidet. Nach Kausch erfordert der im Wielandtext 
erzeugte Ton die Resonanz des Lesers. Das eig e n t l i c h e Kunst-
werk komme auBerhalb der sprachlichen Grenzen zustande.(Kausch 
Grazie, S . 3 2 f f ) . 2^ 2 ? 6 3 A 2 > 2 8 6 ^ 9 , X I I I 
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Wird die Sache a l l e i n schon wegen der v o r s a t z l i c h e n Umstand-

l i c h k e i t verdachtig, daB es sic h bei diesen Quellen tatsach-

l i c h um Vorspiegelungen handelt, so wird die Grenze des Glaub-

wiirdigen mit der Zumutung iiberschritten, der Leser s o l l e glau-

ben, daB Diogenes samtliche Aufsatze des vorgelegten Nachlas-

ses mit Kreide an die Innenwand seiner Tonne geschrieben habe, 

Griechisch, mit Kreide, an eine Holztonne! Begriindet wird d i e 

se technische Unmbglichkeit mit der Armut des anspruchslosen 

Zynikers. In solcher Behauptung steckt wahrhaft ironische Be-

scheidenheit. 

Wielands ironische Quellenangaben haben a l l e eins gemeinsam: 

die Manuskripte e x i s t i e r e n nicht i n W i r k l i c h k e i t , sondern a l i e n -

f a l l s i n der Vorstellung dessen, der unter Anleitung des Dich

ters mitzuwirken berei t i s t : 

„Zu eurem Troste, l i e b e Leute, 
Ward unser Manuscript, i n einem magern Jahr, 
Wo andre Nahrung se i t e n war, 
Bedxangter K l o s t e r r a t t e n Beute." 

„Was weiter drauf mit ihnen sic h 'begeben, 
Ist aus der Handschrift, weil sie h i e r 
Fast ganz zerfressen i s t , nicht mbglich zu erheben; 
Und unsers Thuns i s t n i c h t , euch Liigenwerk dafiir, 

2 
Nach andrer Dichter Art, zu geben." 

Die Frage nach Echtheit oder Glaubwurdigkeit der Quellen 

ware also f a l s c h g e s t e l l t . Der Leser s o i l Wielands Quellen

angaben a l s f i k t i v durchschauen. Ganz klar kommt diese Ab-

s i c h t im „Vorbericht" der Erstausgabe des Agathon zum Ausdruck: 
111,266 11,268 
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„Der Herausgeber der gegenwartigen Geschichte siehet so 
wenig Wahrscheinlichkeit vor s i c h , das Publicum iiberreden zu 
konnen, daB sie i n der That aus einem a l t e n Griechischen Manu
s c r i p t gezogen sey, daB er am besten zu thun glaubt, iiber d i e -
sen Punct gar nichts zu sagen, und dem Leser zu iiberlassen, da-
von zu denken, was er w i l l . " 

Nicht die Prage nach der Glaubwiirdigkeit der Quellenangabe, 

sondern nach dem Zweck dieser Art von Manuskriptfiktion s o l i 

den Leser beschaftigen. 

Die Manuskriptf i k t ion i s t der negativen Pointe ins'ofern ver-

wandt, a l s sie dem Dichter e in M i t t e l an die Hand gibt, nach 

Wahl zu verstummen. Man erinnert s i c h an S c h i l l e r s Worte: 

„Jed en andern erkennt man an dem, was er ausspricht. 
Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des S t i l s . " 1 

In der Mehrzahl a l l e r P a l l e benutzt Wieland die Manuskript-

f i k t i o n , um gerade an der S t e l l e zu schweigen, wo er dem Le

ser eine letzte SchluBfolgerung iiberlassen kann. Sie kommt ihm 

besonders bei erotischen Zweideutigkeiten sehr zustatten. Das 

Fingerspitzengefiihl des Gesellschaftsmenschen d i k t i e r t h i e r 

das maskierte Sprechen. Der Dialog s o i l aufklarerend wirken, 

doch nicht beleidigen. Fiir Wieland war die Sprache bezeich-

nenderweise „eine Tochter des Bediirfnisses" - und das i s t 

fiir ihn eine" Konzession an die Notwend i g k e i t g e s e l l s c h a f t l i c h e r 

Verstandigung von der Nahrungs- bis zur Wahrheitssuche -, doch 
2 

zugleich auch ein „Pflegekind der G e s e l l i g k e i t . " Was gesagt 

werden muB, s o i l auf eine Art gesagt werden, eben nach der Art 

sokratischer Ironie, von welcher es im „Vorwort" zu Musarion 
1 P r i e d r i c h S c h i l l e r , Samtliche Werke. Hg.Pricke-Gopfert. 

Miinchen: C.Hanser Vlg., 1962. 1 1,313 V o t i v t a f e l n 86. 
2 3 3 , 3 7 4 . 
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hieB, s i e mildere eher „das allzustrenge L i c h t einer die 

Eigenliebe krankenden Wahrheit, a l s andern die Scharfe ihres 
A 

Witzes zu fiihlen zu geben." 

H i e r i n l i e g t die Begrundung der ironischen Manuskriptfiktion 

bei Wieland: GesellschaftsbewuBtsein d i k t i e r t ihm das euphemisti-

sche Maskieren krasser physiologischer „Wahrheiten," welche ge

gen platonisch enthaltsamen Tugendrigorismus ins Feld gefuhrt 

werden, hinter dem Vorwand der Unwissenheit des „Herausgebers." 

Diese Unwissenheit geht i n der Manuskriptfiktion einen Bund 

ein mit der sokratischen Methode der stufenweisen Genesis der 

Wahrheit, der Ironie, im Objekt s e l b s t . G r i l l p a r z e r hat e i n -

mal gesagt, daB die Ironie dort am wirksamsten s e i , wo der Sa-

t i r i k e r das Absurdum, das aus seinen Satzen f l i e B t , nicht 

selbst ausspricht, sondern wo er nur eine Eeihe von E 0 l g e -

rungen zum Absurden h i n l e i t e t . Am Ende iiberlasse der S a t i r i k e r 
x 

es dem Leser, die Ironie „selbst auszusprechen. 

G r i l l p a r z e r hatte an dieser S t e l l e Liscow im Sinne; das 

gleiche g i l t aber auch fiir Wieland. 

Ma IV,320 Wieland hat dieses Absurde, welches s i c h bei 
alie n ' Arten von Heuchlern a l s Selbstbetrug l o g i s c h aus den ver-
kehrten Pramissen eines falschen w e l t b i l d e s h e r f o l g e r t , i n den 
Abderiten a l s Quelle des delectare d e f i n i e r t : „Die Dummheit hat 
ihr Sublimes so gut a l s der Verstand, und wer darin bis zum Ab
surden gehen kann, hat das Erhabene i n dieser A r t e r r e i c h t , wel
ches fiir gescheidte Leute immer eine Quelle des Vergniigens i s t . " 
(13 ,217) . Das Absurde a l s das Erhabene der Dummheit wird, wie 
das platonisch Erhabene, zum M i t t e l und Gegenstand der Ironie. 
3 G r i l l p a r z e r , Franz. Samtliche Werke. Miinchen: C.Hanser Vlg., 
1964. 111,755. 
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6. K a p i t e l Apostrophierung des Lesers 

Kontrast, Namengebung, Manuskriptfiktion und beredtes 

Schweigen konnen dem Autor auch dazu dienen, s i c h d i r e k t zum 

Leser hinzuwenden, indem sie zum Vorwand der Anrede werden. 

S o i l der Leser, um der Selbsterkenntnis w i l l e n , zusammen mit 

den Typen im Werk zum Objekt der Ironie Wielands werden, dann 

apostrophiert ihn der Dichter nicht s e l t e n wie f o l g t : 

„Der Herr - der (wie der schlaue Leser bald 
Vermuthet hat) der schone Sin i b a l d 
L e i b h a f t i g war.... Der scharfsinnige Leser (und es versteht 
s i c h , daB ein Werk wie dieB £die A b d e r i t e r j keine andern Le
ser haben kann.... 2 Wir b i t t e n - i n Parenthesi - die empfind-
samen Prauenzimmerchen und Jiingelchen unserer vor lauter Emp-
findsamkeit hbchst unempfindlichen Zeit sehr um Verzeihung! 
Aber es war i n der That unsre Meinung nicht, durch diesen Zug 
der auBerordentlichen Empfindsamkeit der Abderiten - Ihnen 
einen S t i c h zu geben - und gleichsam dadurch einigen Zweifel 
gegen ihren guten Verstand bei ihnen selbst oder bei andern 
Leuten zu erwecken. - Im ganzen E r n s t , wir erzahlen die Sa-
che bloB wie sie sic h zutrug;.... 

Hier wird eine der Manuskriptfiktion verwandte Form akkurater 

Geschichtsreportage, unter Einbeziehung des Lesers, zum M i t t e l 

der Ironisierung von Abderitentypen. 

Um die Leserphantasie durch unziemlich offene Aussagen iiber 

eine bestimmte erotische S i t u a t i o n nicht einzuschranken, setzt 

s i c h Wieland im F a l l e des der Danae soeben i n die Arme sinken-

den Agathons mit seinen Lesern augenzwinkernd ins Einvernehmen. 

Als ironische Beweggriinde gibt er Fiirsorge und Taktgefiihl vor: 
111,185 214,172 13,240 
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„Und h i e r , ohne den Leser unnothiger W eise damit aufzuhalten, 
was sie ferner sagte, und was er antwortete, iiberlassen wir 
den P i n s e l einem Corregio, und schleichen davon." 

&v u n t e r s t e l l t dem Leser L e i c h t g l a u b i g k e i t , wenn er ihm zu 

glauben zumutet, daB i n dieser S i t u a t i o n der Dialog i n t e r e s -

santer a l s die Handlung s e i und lockt ihn mit der ironischen 

Begriindung, es pressiere ihm, vom Schauplatz. Fiir den sensib-

len Leser h a l t er aber auch sofort die Wortironie „Pinsel" be-

r e i t , die s i c h einmal umschreibend auf die p l a s t i s c h e D a r s t e l -

lungsweise des schaffenden Kiinstlers beziehen kann, zum andern 

jedoch auch den Agathon a l s „Einfaltspinsel" c h a r a k t e r i s i e r t . 

Die Apostrophierung des Lesers kann bei unserem Dichter 

auch wieder durch das vorgetauschte Nichtwissen zustande kom-

men, hinter welchem sich wie bei Sokrates das Mehrwissen, aber 

Nicht-direkt-Sagenwollen eines Ironikers v e r b i r g t . In dieser 

Form findet es bei Wieland Anwendung auf gewisse Arten von Le-

sern, denen er wegen ihr e r E i n f a l t die ironische SchluBfolge-

rung nicht ohne weiteres anzuvertrauen vermag. In einem solchen 

F a l l setzt-- s i c h Wieland i n ein augenzwinkerndes Einvernehmen 

mit seinen mehr „aufgeklarten" Lesern und beniitzt dieses Ver-

h a l t n i s zum I r o n i s i e r e n der andern. Da heiBt es zum B e i s p i e l 

i n Bndymion von Diana: 

„Sie tat (so sagt der Faun, der sie beschlichen hat) 
Was Platons Penia im Gotter-Garten t a t . 
Was tat dann die? wird hi e r ein Neuling fragen? 
Sie legte - Ja doch! Nur gemach! 
Schlagt euerh Plato selber nach, 

2 
Das laBt s i c h nur auf Griechisch sagen." 
Ed.prin.,S.120 Ma IV,115 
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Die Reduktion der Gottin auf MenschenmaB i s t vom A n t i p l a t o n i s -

mus Wielands motiviert, was besonders d e u t l i c h aus den i r o n i 

schen Anspielungen im Endymion, wie h i e r zum B e i s p i e l auf die 

Penia-Poros Episode aus dem Symposion, hervorgeht. Das i r o n i 

sche Versteckspiel mit dem zuerst a l s R e l a t i v - und dann a l s 

Interrogativpronomen gebrauchten „was," zu welchem das Korre-

l a t „das" nicht nur im umgekehrten Vernaltnis steht, sondern 

i n dem sic h auch das Verhaltnis zwischen den Gegentypen „auf-

geklarter" Leser und „Neuling" widerspiegelt, v e r h u l l t dem 

l e t z t e r e n Typ mit einem Hinweis auf das Griechische i n Wirk

l i c h k e i t i r o n i s c h eben so v i e l , wie es ihn erraten laBt. Wie

der i s t h i e r b e i der Gedankenstrich i n seiner Funktion a l s i r o 

nische Zasur der Wegweiser zur negativen Pointe. Wieder han-

del t es s i c h um eine der Manuskriptfiktion nicht unahnlich ge-

brochene Erzahlperspektive. Davon zeugt die Berufung auf einen 

D r i t t e n : „so sagt der Faun." Wieder i s t die S c h i c k l i c h k e i t der 

Grund fiir die euphemistische Aussage. Der Faun darf berichten, 

was fiir den gesellschaftsbewuBten Autor nicht s c h i c k l i c h ware. 

Diese Form der Aposiopese und des vorgetauschten Erschreckens 

vor der pikanten Konsequenz der eigenen Beweisfiihrung unter Be

rufung auf die S c h i c k l i c h k e i t , lebt zwar i n ihren Beziigen eher 

von der L i t e r a t u r a l s vom Leben. .- Und doch i s t sie deshalb 

nicht schon romantisch. Denn fiir Wieland i s t , t r o t z seiner 

fortlaufenden l i t e r a r i s c h e n Beziige, der Mensch i n dieser em-

p i r i s c h e n Welt das MaB a l l e r Dinge. Daher die griechische Maske. 
_ . -

Meyer, H. Das Z i t a t i n der Erzahlkunst. S t u t t g a r t : J.B.Metz-
lersche Vlgsbhdlg., 1961. S .90 & 104 
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Man t r i f f t bei Wieland nicht etwa. ein Griechentum, das 

seine anthropomorphen Gotter noch a l s Verkbrperungen des 

Damonischen verstand. Die antike Gbtterwelt hat bei Wieland 

die Funktion einer ironischen A l l e g o r i e ; s i e s o i l psycholo-

gische Vorgange im Menschen a l s physiologische Beweggriinde 

fiir I l l u s i o n e n entlarven. Aus diesem Grunde „fallt Venus dem 

Donnerer ins Wort." Eine solche Auffassung vom „Mythos" wider-

spricht a l l e r fiir die Romantik so typischen Damonik. Wielands 

Ironie i s t ein aufklarerisches Korrektiv menschlicher Schwa-

chen, nicht der Kehrwert eines magischen Idealismus. 

In der Person der Diana wird der Typ heuchlerischer Tugend-

r i g o r i s t e n i r o n i s i e r t , das heiBt, ihr Charakter komisch bloB-

g e s t e l l t . Wieland psychoanalysiert, wenn er i r o n i s i e r t . 

Auch s o l l t e man die Erzahlerpose, die Wieland seinem Leser 

gegeniiber einnimmt, noch nicht mit der bekannten romantischen, 

„iiber-dem-Werk stehenden" Autorironie gleichsetzen, obgleich 

gewisse s t i l i s t i s c h e Ahnlichkeiten bestehen und h i e r nicht ge-

leugnet werden. Man wird sogar einzuraumen genotigt, daB Wie

land ironische S t i l m i t t e l vorexerzierte, welche die Romantiker 

weiterentwickelten, solange man s i c h dariiber im klaren i s t , 

welcher Art von Lebensgefiihl s i e bei Wieland und bei den Ro-

mantikern entstammen. Beide „Ironien," die wielandsche und die 

romantische, obgleich s i c h beide auf Sokrates a l s g e i s t i g e n 

Vater berufen, entspringen nicht der gleichen Grundeinstel-

lung. Wahrend die romantische Ironie „zum metaphysischen 
2 

P r i n z i p " wird, b l e i b t Wielands Ironie padagogisch zweckge-
Korff 111,248 Reallexikon, S . 759,Sp.1 
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bunden. Wa.hrend die romantische Ironie eine Funktion auf-

weist, die auf die eigene Schopfung, aufs Werk gerichtet i s t , 

v e r f o l g t Wielands Ironie einen auf den Leser gerichteten, d i -

daktischen Zweck. Der Leser s o l i iiber s i c h selbst aufgeklart 

und zum sokratischen , gnothi seauton' gefiihrt werden. Dabei 

s o i l er s i c h amiisieren. 

Wie aus den einzelnen S t i l m i t t e l n e r s i c h t l i c h wurde, w i l l 

Wieland den G e s e l l s c h a f t s k r e i s seiner „Schiiler" i n diesem 

„sokratischen" Verhaltnis iiber die selbsttauschende I l l u s i o n , 

die zur Heuchelei ausarten kann, aufklaren. In diesem Sinne 

i s t Wielands Ironie eine a u f k l a r e r i s c h e . 

http://Wa.hr
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IV. T e i l Ironie a l s Mittjel der Charakterisierung: 

Grundstruktur E i r o n contra Alazon 

Die bisherige Untersuchung hat erwiesen, daB Wieland die 

Ironie mit bedachter Wirkung auf den Leser a l s M i t t e l der 

Charakterisierung gebraucht. Das von unserem Dichter ange-

strebte Z i e l i s t die Humanisierung und Z i v i l i s i e r u n g der 

Welt; d.h., Wielands Ironie b l e i b t , im Gegensatz zu der Iro

nie der Romantiker, auf den Menschen und sein Verhalten, auf 

die Sphare seines g e s e l l s c h a f t l i c h e n Seins g e r i c h t e t . Dabei 

geht sie iiber die bloBe Typensatire der Aufklarung hinaus. 

.In der Typensatire der Aufklarungszeit sind die Typen 

t a t s a c h l i c h , was sie scheinen. Ironie entsteht durch Kon

tr a s t figuren. Als Personifizierungen einzelner Tugenden 

und Untiigenden bleiben diese Typen im wesentlichen ohne e i -
1 

gene Entwicklung. 

Bei Wieland sind die Typen nicht mehr nur, was sie s c h e i 

nen. Sie konnen a l s Schwarmer s i c h s e l b s t , und a l s Heuchler 

andere, iiber ihr e i g e n t l i c h e s Wesen tauschen. Aus dem Kon-

f l i k t , aus der Spannung zwischen dem vorgegebenen, erhabenen 

Schein und dem eigentlichen, triebgebundenen Sein entsteht 

das Lacherliche der Ironie bei Wieland. Sie i s t eine cha

rakter isierend e Ironie, die zum ,gnothi seauton' f i i h r t . 
S e i t dem Sturm und Drang werden i n der deutschen L i t e r a 

tur die Typen i n zunehmenden MaBe von Individuen e r s e t z t . 
_ . . . . 
VglW.Hecht, „Materialien" zu Der Witzling von Luise Adel-
gunde V i k t o r i e Gottsched i n : Komedia - Deutsche Lustspiele 
vom Barock zur Gegenwart. Hg.v. H.Arntzen u. K.Pestalozzi. 
B e r l i n : Walter de Gruyter & Co.Vlg., 1962. Bd.I, S .77 
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Diese werden vor allem i n der Romantik vom Dichter i n 

ihrem Vern a l t n i s zu kosmischen Machten betrachtet, welche 

der Vernunft nicht mehr unterstehen. Die Ironie wird zur 

Ironie des Schicksals, zur „tragischen" Ironie. War Wie

lands Streben auf Humanisierung der Welt geri c h t e t , so l i e -

fen die Bemiihungen der Priihromantiker auf progressive Poe-

t i s i e r u n g des Daseins hinaus. Korff beschreibt diese „Um-

wandlung des ganzen Lebensgefiihls" a l s diejenige eines 

Menschen „der ersten Generation, der s i c h mit a l i e n Wurzeln 

seiner Existenz i n einer ,naturlichen' Welt gefuhlt hatte," 

und der nun abgelost werde, „durch den romantischen Menschen, 

der das neue und erregende Gefuhl bekommt, i n einer ,uberna-

t u r l i c h e n ' , ja recht e i g e n t l i c h i n einer Wunderwelt zu l e -

ben." 1 

Die Porschung hat mehrfach nachgewiesen, daB Wielands 

dichterische Intention weniger der Ver- a l s vielmehr der 
p 

Entzauberung zuneigt. Seine Held en und seine Leser s o l l e n 

zur K l a r h e i t gefiihrt werden; d.h., aus der Selbsterkenntnis, 

dem durch die Ironie erwirkten ,gnothi seauton', s o l i die 

Erkenntnis einer „richtigen" Verhaltensweise zur Umwelt, 

aus dieser wiederum die g e s e l l s c h a f t s t r a c h t i g e Z i v i l i s i e -

rungstendenz herauswachsen. Wielands padagogische Neigung 

verbindet also mit der Selbsterkenntnis die Entzauberung, 

einen denkbar unromantischen Vorgang. So sieht es j e d e n f a l l s 

auch Luise Brocker: 
Korff 1 1 1 , 7 Zu denen, die i n der Entzauberung Wielands 

Hauptanliegen sehen, gehort z.B. G.Muller: n D i e besonderen, 
durch Erbanlage und Lebenserfahrung bestimmten' seelischen 
Vorgange, die Wieland dies Wunschziel |naturliche V'ollendungJ 
e r g r e i f e n und f e s t h a l t e n lassen, sind Erlebnisse der Entzau-
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„Bevor iiberhaupt , B i l d ung' mbglich i s t , muB der Mensch 
sich" selbst kennen. Sblange er nicht einmal weiB (wie die 
Gestalten aus dem Kreis der Komischen Erzahlungen), daB 
Sprbdetun Mangel ah Gelegenheit i s t , oder daB Tugend schon 
der ersten Verfuhrung u n t e r l i e g t , so lange er bezaubert 
i s t von seiner eigenen moralischen Schonheit, i s t eine 
Entwicklung unmoglich. Er muB wissen, durch was er ver-

A 

fuhrbar i s t 

Hatte Wieland das Dasein „entzaubert", so wollten die Roman-

t i k e r es wieder „verzaubern". War Wielands Weltgefiihl z e n t r i -

p e t a l , von auBen'nach innen, auf die Heranbildung einer ge-

schlossenen Persbnlichkeit g e r i c h t e t , so war das der Roman-

t i k e r z e n t r i f u g a l : es sucht Vereinigung des Ich mit dem A l l . 
2 

„Alldichtung" s o l l t e auch ihre „progressive Universaldichtung" 

sein, sie s o l l t e das ganze Leben erfassen und durchdringen. 

Hier t r e f f e n s i c h Gedanken F r i e d r i c h Schlegels mit dem Magi-

schen Idealismus des Novalis. In seiner „Rede iiber die Mytho-

l o g i e " aus dem Jahre 180Cr fordert Schlegel eine „neue Mytho-

l o g i e , " und er fi n d e t 

„einen sehr bedeutenden Wink und eine 
merkwiirdige Bestatigung fiir das, was wir suchen, i n dem gros-
sen Phanomen des Z e i t a l t e r s , im Idealismus! Dieser i s t auf 
eben die Weise gleichsam wie aus dem Nichts entstanden, und 
es i s t nun auch i n der Geisterwelt e i n f e s t e r Punkt k o n s t i -
t u i e r t , von wo aus die Kraft des Menschen s i c h nach a l i e n 
Seiten mit steigender Entwicklung ausbreiten kann, sicher, 

4 
s i c h selbst und die Riickkehr nie zu v e r l i e r e n . " 
berung - ein Wort, das er selber gern anwendet -; Entzauberung 
einer schon r e i n n a t i i r l i c h e n , aber menschenunkundigen s p i r i t u -
a l i s t i s c h e n Schwarmerei."(Geschichte der deutschen Seele. Darm
stadt: Wissenschaftliche-Buchgesellschaft, 1962. S.241). 
A 
Brbcker, Luise. Das Zweiseelenproblem bei Goethe und Wieland.. 

Diss.Miinster, 194-7- S.49 
p 
P r i e d r i c h Schlegel, Sehr i f ten und Fragmente.. Hg.E.Behler. 

St u t t g a r t : A.Kroner Vlg., 1956. ( z i t . S c h l e g e l ETA) S.93 
3ebd., S.121 Vbd.,S.123 
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Wahrend S c h l e g e l ' den Mythos f o r d e r t e , v e r l a c h t e W i e l a n d 

mit L u c i a n d i e g r i e c h i s c h e M y t h e n w e l t . An d i e S t e l l e d e r 

„Gottin" t r i t t das Weib, i i b e r d i e Schimare s i e g t d i e Na

t u r , i i b e r den I d e a l i s m u s d i e V e r n u n f t , i i b e r d i e i d e a l e Re-

p u b l i k P l a t o n s d i e R e a l p o l i t i k . 

I n d e r f r i i h r o m a n t i s c h e n D i c h t u n g dagegen kann d i e I r o 

n i e d u r c h e i n e n S i e g d e r Idee i i b e r d i e N a t u r g e s e t z e e r z e u g t 

werden; manchmal a u f g r o t e s k - k o m i s c h e Weise, wie z.B. i n 

T i e c k s Marchendrama Der g e s t i e f e l t e K a t e r , wo d i e k a p r i z i -

bse U t o p i e e i n e s „Tiers e t a t " i i b e r d i e naturge g e b e n e Macht 

des S t a r k e r e n t r i u m p h i e r t ; manchmal a u f t r a g i s c h e Weise, wie 

z.B. im - Bl o n d en E c k b e r t , wo d e r Mensch zu seinem U n g l i i c k „sei-

nen V e r s t a n d nur darum bekommt, um d i e U n s c h u l d s e i n e r S e e l e 

zu v e r l i e r e n . " 

A n d e r s a l s i n den Werken d e r A u f k l a r e r und b e i W i e l a n d w i r d 

von den R o m a n t i k e r n d i e I r o n i e n i c h t mehr nur a l s M i t t e l e i 

nes a u f den Menschen g e r i c h t e t e n Zwecks b e t r a c h t e t und ge-

handhabt, s o n d e r n a l s k i i n s t l e r i s c h e r Endzweck: 

„Die r o m a n t i s c h e I r o n i e - K o n z e p t i o n b e d e u t e t i n gewissem 
2 

S i n n e e i n e Absage an , e n g a g i e r t e ' K u n s t ; s i e su c h t d i e Dar-
b i e t u n g d e r k i i n s t l e r i s c h e n W i r k l i c h k e i t a l s s o l c h e r . Das f i i h r t 
a u f e i n e A r t von K u n s t , d i e i n d e r S e l b s t d a r b i e t u n g d e r k i i n s t 
l e r i s c h e n M i t t e l und P r i n z i p i e n d i e R e f l e x i o n e i n s c h l i e B t und 
_ _ ______ ; 
D i e D e u t s c h e n R o m a n t i k e r , 2 Bde. H g . G . S t e n z e l . S a l z b u r g : 

Das B e r g l a n d - B u c h V l g . , 1961. Bd.II,S.201 
2 i ' V g l . h i e r z u D i n k e l s Behauptung, H e r d e r s e i von W i e l a n d s 
G o t t e r g e s p r a c h e n d e s h a l b so s e h r eingenommen gewesen, w e i l 
er i n i h n e n s e i n e n Wunsch „nach z e i t n a h e r , p o l i t i s c h enga-
g i e r t e r L i t e r a t u r " e r f i i l l t s a h ; und dazu d i e P e s t s t e l l u n g : 
„Sein (Wielands] ganzes Lebenswerk war eben l i t t e r a t u r e en
gage." ( D i n k e l , H. H e r d e r und W i e l a n d . D i s s . M i i n c h e n , 1959. 
S . 6 8 & 105). 
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bestimmte Kennzeichen der Abstraktion und Konstruktion 
i n s i c h t r a g t . - Das P r i n z i p der kiinstler ischen Ironie 
sucht, die Kunst von jeder Art von Zweckdienlichkeit f o r t -
zuriicken, -"die Kunst a l s e i n f r e i e s , ein hohes S p i e l i n 
si c h selbst zu beschranken. Die romantische Konzeption 
versucht, die Kunst begreifbar zu machen aus der nur i h r 
zugehorigen inheren Organisation." 

Wenn von Wielands Ironie gesagt werden kann, sie hebt das 

von der Phantasie Gesetzte wieder auf, so t r i f f t fiir Tieck 

genau das Gegenteil zu. Tiecks Ironie setzt im G e s t i e f e l t e n  

Kater das Phantasiegeschbpf a l s hbchste A u t o r i t a t ein, es 

kommt i n dem Stiick zur humoristischen Apotheose der Katze. 

Wo bei Wieland Scherz und Ironie gegen ein UbermaB von Phan

ta s i e ins- Peld gefiihrt werden, a t t a c k i e r t Tieck mit seiner 

Ironie den Mangel an Phantasie beim Publikum im Stiick. 

Bei unterschiedlicher Z i e l r i c h t u n g l i e g t sowohl der wie-

landschen, a l s auch der tieckschen Ironie die gleiche Struk-
2 3 4 tur zugrunde. Eibbeck, Cornford^ und Thomson, die sich auf 

die a l t a t t i s c h e Komodie und die Asthetik des A r i s t o t e l e s 3 

stiitzen, fiihren den B e g r i f f der Ironie im allgemeinen auf 

ein charakteristisches Typenschema zuriick: der groBspreche-

rische Renommist (Alazon) wird von dem s i c h unwissend s t e l -

lenden Ironiker (Eiron) durch Bescheidenheit zu P a l l gebracht. 
_ 
Strohschneider-Kohrs, Ingrid. Die Romantische Ironie i n Theo

r i e und Gestaltung. Tubingen: Max Niemeyer Vlg., 1960. ( z i t . 
Strohschneider-Kohrs) S.455 • 
2Vgl.S.57 Anm.2 und S.182 Anm.1 
3Vgl.S.190 Anm.1 
4Vgl.S.l81 Anm.3 
-^Aristoteles, Die Nikomachische Ethik. Zii r i c h : Artemis Vlg., 
1951. 1108a18 S.94- und 1l26b32 S.146 und 1127a23 S.147 
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Das Dictionary of World L i t e r a t u r e s t e l l t das Ausgangsschema 

folgendermaBen dar: 

"Irony (eironeia, o r i g i n a l l y applied to the manner of 
speech and behavior of a stock character of early Greek co
medy, the ei r o n . He was the natural antagonist of another 
stock f i g u r e , the' boastful alazon,, who sought to achieve h i s 
ends by deception through exaggeration. The eiron was an un
derdog - small and f r a i l , but sly and resourceful; he regular
l y triumphed over the b u l l y i n g alazon by h i s ingenuity, h i s 
s k i l l i n dissembling h i s knowledge and h i s powers.) The term 
'irony' always preserves the essence of i t s o r i g i n a l meaning." 

Die Typensatire der Aufklarung i n Deutschland unterschied s i c h 

i n i h r e r Ironie von den Vorbildern des Altertums und des Aus-

lands, wie z.B. Lucian, Juvenal und Swift, die teil w e i s e i n 

ihren S c h r i f t e n h i s t o r i s c h e Persbnlichkeiten zum Gegenstand 

ihre r S a t i r e machten, indem sie - Liscow b i l d e t e h i e r eine 

Ausnahme - i n den S a t i r e n Rabeners und i n der Verlachkombdie 

a l l e s Personliche vermied und allgemeine Laster und Torhei-

ten verlachte. Leser und Publikum s o l l t e n s i c h an den Tugen-

den erbauen und die Untugenden an s i c h selbst k o r r i g i e r e n . 

Nicht die Typen selbst wurden entwickelt, sondern Leser und 

Publikum durch die Typen belehrt. Die Typensatire der Aufkla

rung hatte eine didaktische Punktion, die auch bei Wielands 

Ironie noch eine Rolle s p i e l t . In der Charakterisierung wurden 
p 

fiir Rabener vor allem die Charaktere des Theophrast maBgebend . 
_ 
The Dictionary of World L i t e r a t u r e . Ed.Joseph T.Shipley. New 

Xork: ..Philosophical Library, 1953. S .233 
2 
DeBbor/Newald. Geschichte der deutschen Literatur.. Miinchen: 

C.H.Beck, 1963. Bd.V, S .510 
Deutsche Dichtung im 18.Jahrhundert. Hg. A.Elschenbroich. 
Miinchen: Carl Hanser Vlg., S .671 
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Fiir derartige Typensatiren gab es i n der deutschen L i t e r a t u r 

schon im Volksbuch Vorlaufer, wie T y l Ulenspiegel und die 

Schildbiirger. Doch auch dem Drama des Priihbarock i s t diese 

Art der Typensatire nicht unbekannt. Als B e i s p i e l s e i h i e r 

Vincentius Ladislaus des Heinrich J u l i u s , Herzogs von Braun

schweig (1564—1615) erwahnt. Einmal zeigt dieses Stuck eine 

der Verlachkomodie nicht unahnliche didaktische Tendenz, zum 

andern l i e g t mit i h r e i n klassisches Exempel der dialogischen 

Typengegeniiberstellung von Alazon und --iron vor. 

Vincentius Ladislaus i s t eine internationale Biihnenfigur, 
1 

der „Bramarbas;" a l s solcher b e s i t z t er Ahnlichkeit mit dem 
Plautinischen „miles g l o r i o s u s , " welcher wiederum der rbmi-

2 

sche Nachfolger des griechischen Alazons i s t . 

Vincentius Ladislaus benimmt s i c h „wie ein A f f ' " , legt 

seinem Wirt und seinem Gesinde gegeniiber einen provozierenden 

Eigendiinkel an den Tag und f i n d e t s c h l i e B l i c h i n Johann Bouset, 

dem Hofnarren des Herzogs Sylvester, seinen Meister. Vincen

t i u s , der mit prahlerischer GroBmannssucht die kiihnsten Liigen-

abenteuer zum besten gibt, wird i n einem Dialog von Johann 

Bouset durch Hypertrophieren i r o n i s i e r t , indem der Narr vor-

gibt, bei a l i e n Heldentaten des Vincentius zugegen gewesen zu 

se i n . Dabei beginnt der die Rolle eines E i r o n spielende Bou

set a l l e seine untertanigst h i l f s b e r e i t e n Bestatigungen der 

Prahlereien des Vincentius Ladislaus mit einem formelhaften 

und jedes groBsprecherische Pathos unterbietenden „Das" i s t 
wahr!" S c h l i e B l i c h s t e i g e r t man den Eigendiinkel des Bramarbas 
_ _ 
Proning, Eichard. Das Drama der Reformationszeit. KDNL B d . 2 2 , 

S . x x i i -
2 
Ribbeck Alazon, S.55 
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bis an die Grenzen des E r t r a g l i c h e n , indem man ihm einre-

det, das edle H o f f r a u l e i n Angelica s e i i n ihn v e r l i e b t und be-

gehre ihn zum Gemahl. Vom ganzen Hof i n Gegenwart des Herzogs 

zum Hochzeitsbett g e l e i t e t , laBt man den Vincentius Ladislaus 

i n der SchluBszene anstatt ins Bett i n eine Butte mit Wasser 1 

f a l l e n . Im Typ wird ein menschliches Laster verspottet, wobei 

meist i n den Biihnenanle i t ungen c h a r a k t e r i s i e r t wird. Das Ge-

spreizte der Erscheinung des T i t e l h e l d e n stimmt mit seinem 

Wesen iiberein. Er i s t der Alazon, als welcher er a u f t r i t t . 

In Wielands Verserzahlung Endymion t r i f f t man bei groBem 

Unterschied der Darstellungskunst auf das gleiche klassische 

Grundschema der Konfrontation eines Alazon mit einem E i r o n . 

Hier i s t es Diana, die jungfrauliche Gottin, welche die Rol

le der Tugendrenommistin s p i e l t , wahrend dem Amor die des 

E i r o n z u f a l l t . Unverkennbar i s t die Verfeinerung des S t i l s , 

die g e f e i l t e Ausdrucksweise - bei iiberraschend ahnlicher, 

derbdrastischer, komischer Widerlegung. Die Typen stehen a l l e -

gorisch und d i d a k t i s c h nicht nur .fiir s i c h a l l e i n . In Dianas 

Tugendrigorismus s o l i Platons Ideenlehre getroffen werden. 

Ideenphilosophien wie die seine zerstoren das „goldene Z e i t -

a l t e r , " i n welchem s i c h Nymphen mit dem schonen Schafer En

dymion tummeln konnten. Sogar nachts b l i e b immer eine von 

ihnen t r o t z des Nahens der keuschen, jungfraulichen Mond-_. 
Auf gleiche Weise, durch ein tiefkiihlendes Bad, wird i n Wie

lands Wasserkufe (1795) ein faunischer, c h r i s t l i c h e r E i n s i e d -
l e r von einer unwahrscheinlich tugendhaften Prau zum nassen 
„gnothi seauton" befordert. Sengle sieht i n der Wasserkufe 
eine „kecke Verserzahlung i n der Art der Komischen Erzahlun-
gen." (Sengle,S.460). 
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g o t t i n bei ihm zuriick, um „ihm Marchen zu erzahlen." Doch die 

tugendstrenge Diana geht scharf mit den Nymphen ins Gericht 

und unterbindet das Sc h a f e r s p i e l . Damit g r e i f t sie jedoch 

s e l b s t h e r r l i c h i n den Bereich Amors e in und fordert ihn mit 

ihrem Liebesverbot zur Stellungnahme heraus. S c h l i e B l i c h kann 

Diana ihre eigene Neugier nicht langer bezahmen und nahert s i c h 

eines Nachts dem schlafenden Endymion. Dabei wird s i e von e i 

nem Faun beschlichen, der si c h gegen das Versprechen seiner 

D i s k r e t i o n im Gbtterkreise die Umarmung der gungfraulichen 

Gottin einhandelt. 

Wielands Ironie i s t Typensatire, die jedoch nicht beim s t a r -

ren Typus verharrt, sondern den Charakter a n a l y s i e r t . Sie hangt 

nicht a l l e i n von der Synekdoche ab, sondern c h a r a k t e r i s i e r t 

vermittels anderer S t i l m i t t e l , auch der Hyperbel, beide Gegen-

typen. Die Ironie kommt dabei zustande durch Kontrastwirkung, 

und zwar durch den Kontrast zwischen Sein, oder auch dem 

„Schein," welcher schon die Gegenspieler des Sokrates, die 

Sophisten kennzeichnete, also dem unwirklichen Sein, und dem 

wirklichen oder „wahren" Sein, wie es der weise Sokrates a l s 

Katalysator durch seine Ironie - nach Wieland eine Ironie der 

„Liebe und der Grazien" - zutage zu fbrdern p f l e g t e . 

Diana gibt beispielsweise vor, tugendhaft im Sinne der 

physischen Enthaltsamkeit zu sein . Sie i s t e i n prahlerisches • 

Alazon und' gibt s i c h mit i h r e r Unduldsamkeit wie ein Absolutum. 

Dabei geht es i h r g'edoch nur, wie si c h spater h e r a u s s t e l l t , 

um den auBeren Schein. Von dem Faun bedrangt, g i l t ihre Sorge 

a l l e i n „dem guten Ruf." Sie i s t nicht b e r e i t , der Tugend e i n 
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Opfer zu bringen, sondern opfert die Tugend dem Ruf, den 

wahren Wert dem Unwert. Damit c h a r a k t e r i s i e r t s i e sich a l s 

Sophistin, denn sie verbirgt ihre sexuelle Bereitschaft 

hinter einer puritanischen Maske. AuBerdem ze r s t b r t sie 

durch ihre exzessive Strenge i n der Behandlung der Nymphen, 

welche symptomatisch i s t fiir ihre eigene Unsicherheit, deren 

naive Lebens- und Liebesfreude. Das s i c h ziichtig gebende 

platonische Scheinideal vergewaltigt die Natur. Dabei be-

triigt s i c h Diana iiber ihre wahren Motive, denn s i e kennt s i c h 

selbst n i c h t . Und dafiir wird sie am Ende selbst von der Natur 

„ vergewaltigt." 

Amor i s t i h r Gegentyp. Auch er tauscht etwas vor. Er gibt 

vor - nichts zu tun (negative Pointe, die aber kein SchluB-

effek t i s t ) : 

„Die Gottin s p r i c h t ' s . Mit lachelndem Gesicht 
Antwortet i h r der kleine Amor - n i c h t . " 

Seine Aufgabe besteht darin, Dianas falsches Sein, ihren 

Schein komisch zu entlarven. Amor i s t Ironiker, E i r o n . Ihm 

eignet Grazie und sokratisch ironische Toleranz, d.h. er ge-

s t a t t e t , daB s i c h Diana durch i hr eignes Herz widerlegt. 

Das i s t die D e f i n i t i o n der Ironie Wielands: den Gegner 

durch sein eignes Wertgefiihl zu Handlungen verlocken, die 

ihn der L a c h e r l i c h k e i t preisgeben: 

„Gelassen langt er nur von ungefahr 
-Den scharfsten P f e i l aus seinem Kbcher her; 
Doch steckt er ihn, a l s hatt er s i c h bedacht, 
Gleich wieder ein, sieht Phbben an und l a c h t : 
Wie reizend schminkt der E i f e r deine Wangen!" 
(Ruft er, und tut a l s wollt er s i e umfangen)...." 

Ma IV,106 ebd., S.106 
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S t u f e n w e i s e e n t s t e h t h i e r d i e I r o n i e im i r o n i s i e r t e n O b j e k t 

s e l b s t , s t u f e n w e i s e e n t h i i l l t s i c h d e r wahre C h a r a k t e r D i a n a s : 

s i e i s t t r i e b g e b u n d e n e s Weib. Amor i s t d a g e g e n P s y c h o l o g e : 

„ A l l e i n , b e i m e i n e r M u t t e r L e b e n ! 
l E s b r a u c h t h i e r m e i n e r P f e i l e n i c h t , 
An S p r b d e n , d i e m i r Hohn g e s p r o c h e n , 

Hat m i c h n o c h s t e t s I h r e i g n e s H e r z g e r o c h e n . " 

D u r c h d i e s e s Z u w e n i g t u n , d u r c h d i e i r o n i s c h e B e s c h e i d e n h e i t 

Amors, w i r d D i a n a e r s t r e c h t i n V e r s u c h u n g g e f i i h r t . Das p l a -

t o n i s c h e A b s o l u t u m , d a s I d e a l , i s t i n W i r k l i c h k e i t n i c h t s a l s 

e i n A u s f l u B u n t e r d r u c k t e r T r i e b e . I r o n i s c h w i r d e s im Oxymoron 

c h a r a k t e r i s i e r t : 

„Zu k i i s s e n ? J a , d o c h man v e r s t e h e m i c h 
So z i i c h t i g , so u n k b r p e r l i c h , . . . . " 

Amor w i d e r l e g t d a s s i c h a l s h o h l e r w e i s e n d e hohe I d e a l s t e t e r 

J u n g f r a u l i c h k e i t , indem e r ihm g e s t a t t e t , s i c h a l s p h y s i s c h e s 

und n u r a u s M a n g e l an G e l e g e n h e i t u n b e f r i e d i g t e s B e d i i r f n i s 

a u s z u w e i s e n . Und daB es s i c h b e i D i a n a um e i n s o l c h e s h a n d e l t , 

h a t t e aus e i n e m e i n z i g e n e r o t i s c h e n A b e n t e u e r , n a m l i c h aus i h r e r 

H i n g a b e a n d e n s c h l a f e n d e n E n d y m i o n , n o c h n i c h t b e w i e s e n w e r d e n 

ko n n e n . D i e s e s B e g e b n i s h a t t e s i c h n o c h a l s e i n d u r c h s t a r k e 

L i e b e z u e n t s c h u l d i g e n d e r L a p s u s e r k l a r e n l a s s e n . D i a n a ware 

d a n a c h zwar k e i n e k e u s c h e G o t t i n , d o c h a b e r immer n o c h e i n e 
2 

G o t t i n gewesen. E r s t d e r Paun, e r s t i h r u b e r r a s c h e s N a c h g e b e n 
1Ma IV,110 2 I m A m a d i s (1771), C a n t o I V , 2 0 , f i n d e t s i c h d i e 
A n a l o g i e z u dem d a r g e s t e l l t e n B e i s p i e l : 
„0b Bambos T o c h t e r v o n d i e s e r K l a s s e war, 
Das. muB s i e e u c h d u r c h i h r e H a n d l u n g e n s a g e n . 
"Genug, s i e e r g a b s i c h dem S c h i c k s a l (einem T r i t o j ^ j - , 

und l i e B v i e l l e i c h t . w o h l g a r 
(So g r o B i s t d i e Macht d e r G e w o h n h e i t ! ) 

z u l e t z t s i c h ' s w o h l b e h a g e n . " 
(Ma I V , 4 1 6 - - U n t e r s t r e i c h u n g e n von m i r . ) 
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reduziert s i e zum Weibe. Wenn das „operari" so schnell zur 

Gewohnheit wird, dann s o i l man es a l s „esse" verstehen. Auch 

Endymion, dem der angenehme Schein auBerer Schonheit anhaftet, 

durch welchen s i c h Diana verfiihren l i e B , auch Endymion und der 

Faun gehoren einem bestimmten Typus an. Wie dem Schafer Endy

mion, so haftet auch dem Faun etwas naturhaft Halbgbttisches 

an. Doch verlangt eben das am Faun noch iibe r n a t i i r l i c h g e s t e i -

gert Naturhafte von dem Gesellschaftsdichter Wieland i r o n i 

schen Euphemismus: 

„Wenn i c h so g l a t t nicht bin, 

-So s o l i mir doch ein andrer Vorzug bleiben." 

Es i s t die sexuelle Potenz. Diese Potenz, vermittels welcher 

die wahre Natur des Weibes i r o n i s c h - fast schon zynisch -

f r e i g e l e g t wird, t r i t t noch verschiedene Male im spateren 

Werk auf; einmal z.B. i n der erwahnten Figur des T r i t o n , wel

chem Chatouilleuse im Amad i s i n die Hande l a u f t , sowie i n dem 

Naturburschen Tlaquatzin i n Koxkox und Kikequetzel (1770): 
„Es i s t wahr.. .Tlaquatzin. . .hatte einige Vorziige vor dem 
guten Koxkox; - aber was fiir einen Werth haben Vorziige, 

p 

welche zu nennen man errbthen miiBte?" 

Die sokratische Ironie dieser rhetorischen Frage l i e g t einmal 

darin, daB s i e s i c h dem schmunzelnden Leser selbst beantwor-

t e t , zum andern i n der Unterstellung, daB „wahre" Werte von 

der S c h i c k l i c h k e i t einer Aussage iiber s ie zu bestimmen sind. 

Bei der prim i t i v e n und naiven Kikequetzel zahlt eben solche 

physiologische Largesse, mit welcher Tlaquatzin dienen kann, 

mehr a l s abstrakte Ideen wie Treue. Wielands Ironie benutzt 
1Ma IV,118 221,314 
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ein spatzeitlich.es SprachbewuBtsein, das sich. nicht mehr 

gegenstandlich b i l d l i c h auszudriicken vermag, zu komiscnen 

Effekten. Dabei setzt s i c h seine Geschicklichkeit i n der 

ironischen Umschreibung erotischer Geschehnisse keine sprach-

l i c h e n Grenzen, bindet s i c h nicht an diese oder jenes Sprach-

m i t t e l , wie im vorigen Kapitel gezeigt worden war, sondern 

laBt die ironischen Einzelmomente zur t e x t l i c h e n E i n h e i t 

zusammenflieBen, die der ironischen Grundkonzeption des 

Stoffes entspricht, wie die d i a l e k t i s c h e Konfrontation von 

sophistischem Alazon und sokratischen E i r o n . Als S c h r i f t s t e l -

l e r muBte Wieland seine Ironie a l s sprachliches Maskieren von 

Gedanken ins Werk setzen, deren Enthullung vom damaligen Le

ser ob i h r e r n a t u r a l i s t i s c h e n Drastik a l s abstoBend empfunden 

worden ware. Aus diesem Grunde sprach er im Vorwort zu Musarion 

von der sokratischen Ironie, deren Aufgabe d a r i n bestiinde, „das 

allzustrenge L i c h t einer die Eigenliebe krankenden Wahrheit" 

zu mildern. Dennoch s o l l t e n n a t i i r l i c h auch wiederum keine 

Zweifel beim Leser aufkommen. Beziiglich der oben z i t i e r t e n 

S t e l l e aus Koxkox heiBt es demzufolge weiter: 

„War jener der Vater der Kinder, die sie hatte, so unterlieB 
dieser n i c h t s , um es von denen zu werden, die sie kunftig 

A 

haben wurde." 

Die Kontrasttypen i n Koxkox sind die gleichen wie i n Endymion. 

Es steht ironischerweise die imponierende S t a t t l i c h k e i t der 

ungekiinstelten Natur gegen die Z i e r l i c h k e i t der feineren 

S i t t e n . 

Im Endymion ging es darum zu beweisen, daB Diana zu einer 

w i r k l i c h idealischen Seelenliebe, welche sie selbst den Nymphen 121,315 

http://spatzeitlich.es
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nur i n p l a t o n i s c h e r Form z u z u b i l l i g e n g e w i l l t war, d i e GroBe 

und E r h a b e n h e i t e i n e r G o t t i n n i c h t besaB. Die hohe Idee muBte 

dem gemeinen T r i e b P l a t z machen. Das i s t d i e komische W i d e r -

l e g u n g des A l a z o n d u r c h d i e i r o n i s c h e H a l t u n g Amors, w e l 

c h e r s i c h gegen e i n s e l b s t t r i i g e r i s c h e s Tugendpathos wendet, 

indem er d e s s e n O p f e r c h a r a k t e r i s i e r t . 

I n den f r i i h e n Komischen E r z a h l u n g e n wie d e r g e g e n w a r t i g e n 

w i r d d i e G r u n d f i g u r d e r w i e l a n d s c h e n I r o n i e mit eben d e r d e r -

ben D r a s t i k d a r g e s t e l l t , welche: d e r D i c h t e r s p a t e r a l s 

„aristophanisch" v e r w o r f e n h a t . I n d e r D a r s t e l l u n g s t e c h n i k 

v e r f e i n e r t e s i c h s e i n e I r o n i e z u r G r a z i e n i r o n i e , d i e zwar 

im w e s e n t l i c h e n d e r g l e i c h e n Thematik b e i g l e i c h e r Choreo-

g r a p h i e e n t s p r a c h , doch z u r e u p h e m i s t i s c h immer i n d i r e k t e r e n 

A n s p i e l u n g a b g e s c h l i f f e n wurde. I h r e p o l e m i s c h e Tendenz b l i e b 

d a b e i d i e g l e i c h e : i h r k o n s t a n t e r A n t i p l a t o n i s m u s . 

E i n e andere Szene i n d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r , w e l c h e r 

e b e n f a l l s d i e g l e i c h e K o n s t e l l a t i o n A l a z o n c o n t r a E i r o n z u -

grunde l i e g t , b i e t e t s i c h zum k l a r e n d e n V e r g l e i c h mit W i e l a n d s 

G e s t a l t u n g d e r I r o n i e an. Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i um d i e Kon-

f r o n t a t i o n des G e s e t z e s Popanz ( A l a z o n ) m i t dem K a t e r H i n z e 

( E i r o n ) aus T i e c k s f r i i h r o m a n t i s c h e m Marchendrama Der g e s t i e -

f e l t e K a t e r . K e i n e andere Szene ware f i i r d i e Zwecke der v o r -

l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g g e e i g n e t e r , den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n _ 
S t r o h s c h n e i d e r - K o h r s i s t z.B. d e r Meinung, es l i e g e „mit T i e c k s 
, G e s t i e f e l t e m K a t e r 1 e i n Werk v o r , das - wenn auch n i c h t i n v o l -
l e r R e i n h e i t -.. e i n i g e Hauptziige des r o m a n t i s c h e n I r o n i e - P o s t u -
l a t s e r f i i l l t - und d i e . Zustimmung S o l g e r s gefunden h a t . " ( S t r o h 
s c h n e i d e r - K o h r s , S.129). - B e i J.Budde f i n d e t man den H i n w e i s , 
daB nach T i e c k s e i g e n e r A n s i c h t . i m G e s t i e f e l t e n K a t e r d i e „di-
r e k t e I r o n i e " h e r r s c h e . (Budde, J . Zur r o m a n t i s c h e n I r o n i e b e i  
L u d w i g . T i e c k . D i s s . B o n n , -1907. S.277-
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d e r w i e l a n d s c h e n und d e r „ r o m a n t i s c h e n " I r o n i e s i c h t b a r wer

d e n z u l a s s e n . D a b e i i s t man s i c h d e r P r o b l e m e bewuBt, d i e 

m i t dem E i n f i i h r e n d i e s e s u m s t r i t t e n e n B e g r i f f s i n d i e D i s -

k u s s i o n h e r a u f b e s c h w o r e n w e r d e n . U n s e r e U n t e r s u c h u n g maBt 

s i c h n i c h t a n , e i n e D e f i n i t i o n d e r r o m a n t i s c h e n I r o n i e z u 

u n t e r n e h m e n , s o n d e r n b e r u f t s i c h a u f d a s E r g e b n i s d e r a u s -

f i i h r l i c h e n A r b e i t von I n g r i d S t r o h s c h n e i d e r - K o h r s i i b e r d i e s e s 
"1 

Thema. Im S i n n e d e r a u s f i i h r l i c h e n S p e z i a l f o r s c h u n g , a u f d i e 

B e i a l l e r B r e i t e d e r M e i n u n g e n - ob man z.B. d e n B e g r i f f 
d e r e x t r e m e n S u b j e k t i v i t a t z u o r d n e n s o l l e , o d e r ob i n d e r 
r o m a n t i s c h e n I r o n i e s i c h e i n e a u f d a s U n e n d l i c h e b e z o g e n e 
O b j e k t i v i t a t a u s d r i i c k e ; ob d i e r o m a n t i s c h e I r o n i e , o d e r ob 
s i e n i c h t e i n e M a n i f e s t a t i o n d e r F i c h t e s c h e n P h i l o s o p h i e 
a u f dem G e b i e t e d e r A s t h e t i k s e i -, und b e i a l i e n W i d e r -
s p r i i c h e n i n e i n e r A n z a h l v o n D e t a i l s , s i n d s i c h d i e F o r -
s c h e r i i b e r d i e f r i i h r o m a n t i s c h e I r o n i e i n e i n i g e n g r u n d s a t z -
l i c h e n P u n k t e n e i n i g : e r s t e n s , daB F r i e d r i c h S c h l e g e l d e r 
H a u p t e x p o n e n t d e r T h e o r i e i s t ; z w e i t e n s , daB T i e c k d e r H a u p t -
e x p o n e n t d e r d i c h t e r i s c h e n P r a x i s i s t und d r i t t e n s , daB d i e 
S c h l e g e l s c h e und d i e T i e c k s c h e I r o n i e n i c h t h u n d e r t p r o z e n -
t i s c h i d e n t i s c h s i n d . - S c h o n b e i J.Bud.de f i n d e t man z u d i e 
sem Thema f o l g e n d e E r k e n n t n i s : 
„Das S c h l a g w o r t v o n d e r , r o m a n t i s c h e n I r o n i e ' i s t n i c h t e i n 
S c h u l b e g r i f f d e r R o m a n t i k , n i c h t v o n i h r , s o n d e r n i i b e r s i e 
a u s g e g a n g e n . M i t dem B e g r i f f d e r I r o n i e a r b e i t e t e F r i e d r i c h 
S c h l e g e l s 1 D o k t r i n ; e r b l i e b a b e r d a m i t d e n Z e i t g e n o s s e n 
e b e n s o u n k l a r , w i e m i t s e i n e n i i b r i g e n L e h r e n . S e l b s t v e r s t a n d -
l i c h s u c h t e man, was b e i dem P h i l o s o p h e n n i c h t e r f a B t wurde, 
b e i dem D i c h t e r z u e r k e n n e n . T i e c k s D i c h t u n g e n h a b e n a l s o 
m i n d e s t e n s e b e n s o s e h r f i i r d i e s S c h l a g w o r t d i e G r u n d l a g e g e -
b o t e n , w i e d a s Athenaeum. - D a b e i s i n d a b e r F r i e d r i c h S c h l e 
g e l s I r o n i e - L e h r e und T i e c k s I r o n i e - P r a x i s s o w e i t v e r s c h i e d e n , 
a l s n u r immer p h i l o s o p h i s c h e S p e k u l a t i o n v o n d e r f r o h l i c h e n 
S c h o p f u n g e i n e s u n p h i l o s o p h i s c h e n D i c h t e r s s e i n k a n n . B e i d e 
miissen, t r o t z i n n e r e r B e z i e h u n g e n , a u s e i n a n d e r g e h a l t e n 
w e r d e n , um v e r s t a n d e n w e r d e n z u k o nnen. T i e c k h a t a l s o , 
k e i n e s w e g s S c h l e g e l s c h e I d e e n i n d i e P r a x i s u m g e s e t z t , v i e l -
mehr s i n d T i e c k s i r o n i s c h e D i c h t u n g e n zum e r h e b l i c h ( e n ) 
T e i l s o g a r . s c h o n v o r F r i e d r i c h s Kundgebungen e n t s t a n d e n . 

T i e c k s e l b s t b e t e i l i g t e s i c h d a m a l s weder an d e n p h i l o 
s o p h i s c h e n E r o r t e r u n g e n d e r r o m a n t i s c h e n F r e u n d e , n o c h s i n d 
ihm i i b e r h a u p t i h r e Gedanken k l a r geworden. E r s t s e i n Zusam-
m e n t r e f f e n m i t S o l g e r b e d e u t e t f i i r s e i n e t h e o r e t i s c h e n A n -
s c h a u u n g e n i i b e r ; d i e I r o n i e d e n A u s g a n g s p u n k t . " 
(Budde, S.13f.) 

http://Bud.de
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Strohschneider-Kohrs i n ihrem grundlegenden Werk d e t a i l l i e r t 

eingeht, verstehen wir unter „romantischer" Ironie eine Art 

kiinstler ischer Objektivation, " 

„deren innere Organisation auf Selbstbeschrankung und Rela-
t i v i e r u n g des i n Bedingungen Gebundenen ausgeht, - aber da
mit zugleich auch' Transparenz fiir einen i n h a l t l i c h nicht 
mehr f i x i e r b a r e n , aber iibergreif end en asthet ischen Sinn er-
wirkt. Diese Mbglichkeit von Kunst - einer Kunst, die i n der 
kiinstlerischen Ironie ein M i t t e l i h r e r Selbstreprasentation 
b e s i t z t -,,gewinnt nie die symbolische Reprasentanz des kl a s -
sischen Kunstwerkes. Ihr Sinn i s t die Frage an den Leser'; 
sie steht ,im b i l d l o s e n Wagnis der Existenz', einer a s t h e t i -
schen Existenz, die i n sich die Autonomic der Kunst als Sinn 
und W i r k l i c h k e i t vegegenwartigt." 

Die „kiinstlerische " Ironie, ein Sammelbegriff von Strohschnei-

der-Kohrs fiir die verschiedenartigen Formen der romantischen 

Ironie, wie s i e von Dichter zu Dichter v a r i i e r t , wird uns 

hier im Sinne eines autonomen, primar auf das dichterische 

Werk zweckenden Phanomens d a r g e s t e l l t . Wir iibernehmen diese 

Vorstellung, und wenn i n unserer Untersuchung von „romantischer" 

Ironie die Rede i s t , so denken wir an die Friihromantiker F r i e d -

r i c h Schlegel und Ludwig Tieck, obwohl - wie man weiB -, die 

Ironie auch im Werk Jean Pauls, Brentanos und Hoffmanns eine 

Rolle s p i e l t . Da es fiir uns g i l t , den wielandschen B e g r i f f der 

Ironie i n seiner Reichweite abzustecken, i s t fiir uns die Spat-

romantik nur von sekundarem Interesse. 

Obwohl die Friihromant iker auch durchaus auf das Publikum 

einwirken wollten, i s t das moralisch-didaktische Element bei 

ihnen v i e l weniger, der kiinstler ische S p i e l t r i e b (diesen 

SchluB darf man aus Strohschneider-Kohrs Ziehen), v i e l s t a r -__ __ 
Strohschneider-Kohrs, S.4-30 
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ker entwickelt, a l s bei den A u f k l a r e r n . 1 Die Ironie der 
2 

Fruhromantiker s o l l t e weder niitzen noch unmittelbar be-

lehren. 

Dort, wo die meisten Arbeiten iiber romantische Ironie an-

setzen, namlich bei den philosophischen Aphorismen F r i e d r i c h 

Schlegels, bietet sie gerade die s p a r l i c h s t e Vergleichsmog-

l i c h k e i t mit dem B e g r i f f der wielandschen Ironie. Ja, es gibt 

Aussagen Schlegels iiber die Ironie, welche von Wieland stam-

men kbnnten, oder zumindest auf ihn zuriickgehen, wie b e i -

spielsweise die folgende aus den Athenaums-Fragmenten: 
„0pfere den Grazien, heiBt, wenn es einem Philosophen gesagt 
wird s o v i e l a l s : Schaffe d i r Ironie und bilde dich zur 
Urbanitat."3-

Derartige S t e l l e n tragen weder zum Verstandnis der romanti

schen Ironie Wesentliches b e i , noch ware damit gedient, an-

hand solcher Z i t a t e eine direkte Vorlauferschaft der wieland

schen Ironie zur romantischen zu konstatieren. Formale Anklange 

s o l l e n h i e r nicht geleugnet werden. Ja, die d r e i Exempel der 

Typenkonfrontation sind sogar so gewahlt, daB s i e die gleiche 

Grundkonstellation der Ironie aufweisen. Aber dennoch entsprang 

Wieland sah seine Aufgabe im prod esse und delectare der Auf
klarung, wobei, wie folgende Passagen beweisen, bald das eine, 
bald das andere iiberwog: 
I d r i s und Zenide (1766): 
„Ergetzen i s t der Musen erste P f l i c h t , 
Doch spielend geben sie den besten Unterricht."(12,159)• 

Vorbericht zu Koxkox und Kikequetzel (1770): 
„Meine geringste Absicht i s t , daB es euch amiisieren, 
meine vornehmste, daB es euch besser machen mochte."(Ma 111,199). 
2 
Die Fruhromantiker hatten, wie gesagt, andere Z i e l e und Absich-

ten. Am 6.Januar 1815 schreibt Tieck iiber seinen G e s t i e f e l t e n  
Kater bezeichnenderweise an Solger, daB er die S a t i r i k e r hasse, 
welche „die GeiBel schwingen, Thorheiten und Laster durch La-
chen und Schelten bessern wollen, und was der hohlen Redensar-
ten mehr sind." 
5 S c h l e g e l ETA,-S.106 
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Wielands Ironie einem Lebensgefiihl, welches s i c h , wie wir 

f e s t s t e l l t e n , von dem der Friihromant iker i n einigen w i c h t i -

gen Aspekten unterschied. Diese wuBten s c h l i e B l i c h , aus wel

chem Grunde sie im Athenaum (1799) die beriichtigte C i t a t i o  

e d i c t a l i s iiber ihn aussprachen. 

Die nachfolgend ungekiirzt wiedergegebene Szene aus dem 

G e s t i e f e l t e n Kater geht der Apotheose der Katze im Stuck un-

mittelbar voraus und b i l d e t den eigentlichen SchluB der Hand-

lung, wenn man vom E p i l o g absieht. Tieck verzichtet auf Gha-

r a k t e r i s i e r u n g im humanistischen Sinne: E i r o n und Alazon 

sind keine menschlichen Figuren mehr. Ironie kommt durch den 

K o n f l i k t zweier auBermenschlicher - im P a l l e des Popanz gar 

„unmenschlicher" - Krafte zustande, welche, wenn auch im ko-

mischen Sinne, a l s damonisch bezeichnet werden miissen. Es mu-

tet wie eine Inversion des Prologs zum Paust an: die kosmi-

schen Machte erscheinen nicht mehr a l s anthropomorph und a l s 

bestimmte Punktionstrager i n einer gbttlichen Weltordnung, 

sondern a l s unheimliche Machte, die dem Normalverstand ver-

fremdet erscheinen und ihn dadurch verunsichern. Dies wird 

besonders i n nachfolgender Szene d e u t l i c h , welche im Palast 

des Popanz s t a t t f i n d e t : 

Der Popanz steht a l s Rhinozeros da, 

ein armer Bauer vor ihm 

Bauer. Geruhn Ihro Gnaden -
Popanz. Gerechtigkeit muB sein, mein Preund. 
Bauer. Ich kann j e t z t noch nicht zahlen -
Popanz. Aber Er hat doch den ProzeB verloren; das Gesetz 

Sengle, S.509 
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f o r d e r t G e l d und S e i n e S t r a f e , S e i n Gut muB a l s o 
v e r k a u f t w e r d e n : e s i s t n i c h t a n d e r s , und d a s v o n 
R e c h t s wegen. ( D e r B a u e r g e h t a b . P o p a n z , d e r s i c h 
w i e d e r i n e i n e n " o r d e n t l i c h e n P o p a n z v e r w a n d e l t . ) 
D i e L e u t e w u r d e n s o n s t a l i e n R e s p e k t v e r l i e r e n , 
wenn"man s i e n i c h t s o z u r P u r c h t z w ange. 

E i n Amtmann t r i t t m i t v i e l e n B u c k l i n g e n h e r e i n . 

Amtmann. G e r u h e n S i e - g n a d i g e r H e r r - i c h -
P o p a n z . Was i s t Ihm, m e i n P r e u n d ? 
Amtmann. M i t I h r e r g i i t i g s t e n E r l a u b n i s , i c h z i t t r e und bebe 

v o r D e r o f u r c h t b a r e n A n b l i c k . 
P o p a n z . 0, d a s i s t n o c h l a n g e n i c h t m e i n e e n t s e t z l i c h s t e 

G e s t a l t . 
Amtmann. I c h kam e i g e n t l i c h - i n S a c h e n - um S i e z u b i t t e n , 

s i c h m e i n e r g e g e n m e i n e n N a c h b a r a n z u n e h m e n - i c h 
h a t t e a u c h d i e s e n B e u t e l m i t g e b r a c h t - a b e r d e r A n 
b l i c k d e s H e r r n G e s e t z e s i s t m i r z u s c h r e c k l i c h . 

P o p a n z . ( V e r w a n d e l t s i c h p l b t z l i c h i n e i n e Maus und s i t z t 
i n e i n e r E c k e ) . 

Amtmann. Wo i s t d e n n d e r P o p a n z g e b l i e b e n ? 
P o p a n z . ( M i t e i n e r f e i n e n S t i m m e ) . L e g e n S i e n u r d a s G e l d 

a u f d e n T i s c h d o r t h i n , i c h s i t z e h i e r , um S i e n i c h t 
z u e r s c h r e c k e n . 

Amtmann. H i e r . - ( E r l e g t d a s G e l d h i n ) . 0, m i t d e r G e r e c h t i g -
k e i t i s t d a s e i n e h e r r l i c h e S a c h e - w i e k a n n man s i c h 
v o r e i n e r s o l c h e n Maus f u r c h t e n ? ( G e h t a b ) . 

P o p a n z . (Nimmt s e i n e n a t i i r l i c h e G e s t a l t a n ) . E i n z i e m l i c h e r 
B e u t e l - man muB a u c h m i t d e n m e n s c h l i c h e n S c h w a c h -
h e i t e n M i t l e i d h a b e n . 

H i n z e t r i t t h e r e i n . 

H i n z e . M i t I h r e r E r l a u b n i s - ( P u r s i c h ) . H i n z e , d u muBt 
d i r e i n H e r z f a s s e n - I h r o E x z e l l e n z -

P o p a n z . Was w o l l t I h r ? 
H i n z e . I c h b i n e i n d u r c h r e i s e n d e r G e l e h r t e r und w o l l t e m i r 

d a h e r d i e F r e i h e i t nehmen, I h r o E x z e l l e n z k e n n e n z u 
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lernen. 
Popanz. Gut, nun so l e r n ' er mich kennen. 
Hinze. Sie sind e i n machtiger Fiirs t , Ihre Gerechtigkeits-

l i e b e i s t i n der ganzenWelt bekannt. 
Popanz. Ja, das glaub' i c h wohl. - Setz' Er s i c h doch! 
Hinze. Man erzahlt v i e l Wunderbares von Ihro Hoheit -
Popanz. Ja, die Leute wollen immer etwas zu reden haben, 

und da miissen denn die regierenden Haupter zuerst 
dran. 

Hinze. Aber eins kann ich doch nicht glauben, daB Dieselben 
s i c h namlich i n Elefanten und Tiger verwandeln kon
nen. 

Popanz. Ich w i l l ihm gl e i c h ein Exempel davon geben. (Er 
verwandelt sic h i n einen Lbweh). 

Hinze. (Zieht z i t t e r n d eine Brieftasche hervor). Erlauben 
Sie mir, daB ich mir diese Merkwiird i g k e i t notiere 
- aber nun geruhen Sie auch, Ihre n a t i i r l i c h anmu-
tige Gestalt wieder anzunehmen, weil i c h sonst vor 
Angst vergehe. 

Popanz. (In seiner G e s t a l t ) . Gelt, Freund, das sind Kunst-
stucke? 

Hinze. Erstaunliche. - Aber noch eins - man sagt auch, Sie 
kbnnten s i c h i n ganz kleine Tiere verwandeln - das 
i s t mit Ihrer Erlaubnis noch weit unbegreiflicher, 
denn sagen Sie nur, wo b l e i b t dann Dero ansehnlicher 
Korper? 

Popanz. Auch das w i l l i c h machen. 
(Er verwandelt s i c h i n eine Maus, Hinze springt 
hinter ihm her, Popanz e n t f l i e h t i n ein andres Zim-
mer, Hinze ihm nach). 

Hinze. (Zuriickkommend). P r e i h e i t ! und Gleich h e i t ! - das 
Gesetz i s t aufgefressen! Hun wird j a wohl der T i e r s -
etat Gottlieb zur Regierung kommen. 

Halte man doch einmal f e s t , was der Sieg des Katers Hinze be-

deutet: Erstens i s t es ein Sieg der I l l u s i o n iiber die Wirk-
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l i c h k e i t . Zweitens i s t es ein Triumph des g o t t g e f a l l i g e n To-

ren G o t t l i e b , der i n seinem Wesen dem romantischen Ideal e i 

nes kindlichen „Weisen" entspricht. Und d r i t t e n s bedeutet es 

die I n s t a l l i e r u h g des T i e r s - e t a t , worunter man s i c h wohl eher 

einen Idealstaat t i e r i s c h e n SpaBes des Katers Hinze (im Kon

t r a s t zu den humorlosen Aufklarertypen des Publikums im Stuck) 

v o r s t e l l e n s o l i , a l s die r e a l p o l i t i s c h e Rechtsgleichheit des 

biirgerlichen D r i t t e n Standes. Die im Kater verkbrperte Macht 

des I r r a t i o n a l e n siegt iiber die W i r k l i c h k e i t , welche i n d i e 

sem Stuck durch menschliche Unzulanglichkeit gekennzeichnet 

i s t . 

Bei Tieck darf also die Ironie die W i r k l i c h k e i t zerstbren 

und der I l l u s i o n zum Sieg verhelfen. Hatte Wielands Ironie -

wie im vorigen Ka p i t e l gezeigt wurde - den Narren verlacht, 

wenn sie ihn einen „Weisen" hieB, so setzt der Romantiker 

Tieck den tumben Toren Gottlieb fiir seine Toleranz der „gott-

l i c h e n " Kreatur gegeniiber einem Weisen g l e i c h , der am Ende 

marchenhaften Lohn e.rfahrt. 

Nachdem Tieck mit einem Besanftiger den Protest des Pub

likums g e s t i l l t hat, e r f o l g t im Stiick auf das Ausrufen des 

T i e r s - e t a t die Apotheose der Katze: 

,,Ins Lob der Kater mbcht' ich mich v e r l i e r e n , 
.Der edelsten" von a l i e n jenen Tieren, 
Die um uns gehn und stehn auf a l i e n Vieren. 
Die Katzen waren einst Agyptens Gotter, 
E i n Kater war der groBen I s i s Vetter, 
Sie schiitzen j e t z t noch Kiiche, ~-Boden, K e l l e r 
Und sind i n a l i e n Hauserh weit r e e l l e r " 
Von Nutzen, a l s vormals die a l t e n Gotzen, 
Drum laBt sie zu den Laren uns versetzen." 
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Man beachte wieder den ironischen Seitenhieb auf den Niitz-

l i c hkeitsglauben der Aufklarung („die a l t e n Gbtzen"), der 

s i c h im „Haushalts"gebrauch der Ironie auBert. 

Diese"Apotheose des E i r o n i n Gestalt einer Katze i s t kein 

Z u f a l l . Sie i s t vielmehr der dichterische Ausdruck fiir das, 

was Schlegel theoretisch zu einem Absolutum umzuformulieren 

s i c h bemuhte und was bei Kierkegaard spater die „unendliche 

und absolute" Negativitat der Ironie genannt wurde. 

Im friihromantischen ti bergangsstadium wird bei Tieck der 

E i r o n seiner menschlichen Form entkleidet. Er erscheint nicht 

mehr a l s Amor oder a l s liebenswiirdiger Lebensphilosoph wie 

Sokrates, sondern a l s niedere Kreatur, der im Stiick a l l e s 

Erdreich untertan i s t . Denn die Katze wird zur hbchsten In-

stanz im Drama. Und zwar zu keiner c h r i s t l i c h sanftmiitigen, 

denn diese Katz k r a t z t . In den Athenaums-Fragmenten, die ein 

Jahr nach Veroffentlichung des G e s t i e f e l t e n Katers erschienen, 

frohlockt F r i e d r i c h Schlegel iiber die S p i t z i g k e i t des t i e c k -

schen Eiron, sowie iiber dessen Absolutatsanspruch: 

„Wenn ich meine Antipathie gegen das Katzengeschlecht erklare, 
so nehme ich Peter Leberechts g e s t i e f e l t e n Kater aus. K r a l l e n 
hat er, und wer davon g e r i t z t worden i s t , s c h r e i t , wie b i l l i g , 
iiber ihn; andere aber kann es belustigen, wie er gleichsam 

2 
auf dem Dache der dramatischen Kunst herumspaziert." 
Das Frohlocken Schlegels i s t verstandlich, denn nach seinem _ 
Schlegel hat dieses Bestreben verschiedenartig f o r m u l i e r t . 

So einmal: „Ironie i s t gleichsam die iatt&if i$der Unendlich-
k e i t . " ( S c h l e g e l KTA, S.161). E i n andermal i s t wieder die 
Rede von dem „gbttlichen" Hauch der I r o n i e . ( F r i e d r i c h Schle
gel , K r i t i s c h e S c h r i f t e n . Hg. W.-D.Rasch. Miinchen: Carl Han-
ser Vlg., 1 9 6 4 . . . S . 1 1 ) . -

2 S c h l e g e l KTA, S . 1 0 0 
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Willen s o i l das Marchen, wie wir lasen, zum Mythos werden. 

In seiner Rede iiber die Mythologie beklagt Schlegel das 

Fehlen eines Mittelpunktes fi i r die Poesie: 

„Es f e h l t , behaupte i c h , unserer Poesie an einem Mittelpunkt, 
wie es die Mythologie fiir die der Alten war, und a l l e s Wesent-
l i c h e , worin die moderne der antiken nachsteht, laBt s i c h i n 
die Worte zusammenfassen: Wir haben keine Mythologie. Aber, 
setze ich hinzu, wir sind nahe daran, eine zu erhalten, oder 
vielraehr es wird Z e i t , daB wir ernsthaft dazu mitwirken s o l -
len, eine hervorzubringen." 

Schlegel fordert den Mythos. Entstehen s o i l d ieser, und es 

i s t beachtlich, wie eng die B e g r i f f e hier nebeneinanderlie-

gen und dabei doch Entgegengesetztes bezeichnen, entstehen 

s o i l die Mythologie nach Schlegel aus einer „kiinstlich ge-

ordneten Verwirrung, " aus „reizender Symmetrie von Widersprii-

chen," diesem „wunderbar ewigen Wechsel von Enthusiasmus und • 

Ironie, der selbst i n den k l e i n s t e n Gliedern des Ganzen l e b t ; " 

j a , dieses Wechselspiel scheint ihm „schon selbst eine i n d i -
2 

rekte Mythologie zu s e i n . " Abzuleiten s e i jener „groBe Witz 

der romantischen Poesie" aus den Werken Shakespeares und des 

Cervantes. 

Man mbchte meinen, P r i e d r i c h Schlegel habe bei der Nie-

d e r s c h r i f t die E i n l e i t u n g Wielands zum X.Buch des Agathon 

vor s i c h l i e g e n gehabt. Denn eben hier findet man die Er-

kenntnis, daB die Stiicke des Shakespeare nicht etwa, wie de

ren Tadler meinen, eines Planes ermangeln, sondern „daB co-

misches und tragisches darinn auf die seltsamste Art durch-
1 S c h l e g e l KTA, s l l 2 1 f 
2ebd., S . l 2 6 f 
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einander geworfen i s t . " Dabei handelt es s i c h nicht um un-

beabsichtigte Unzulanglichkeit, sondern gerade an dieser 

Mischung zeigt s i c h , „daB seine Stiike eben darinn nat i i r l i c h e 

Abbildungen des menschlichen Lebens sind." Wieland v e r t e i -

digt nicht nur Shakespeares Darstellungsweise menschlichen 

Wesens und s o z i a l e r Verwicklungen, er s t e l l t s i e i n Analogie 

zum barocken Drama der Haupt- und Staatsaktionen. In anderen 

Worten: aus dem K o n f l i k t des Komischen und Erhabenen, aus 

deren Spannung die Ironie entsteht, schlieBfcWieland auf das 

Abbild des Lebens s e l b s t . Aus dieser Spannung s t e l l t s i c h ihm 

das Individuum und der Organismus des Staates dar. Schlegel 

beruft s i c h auf die gleichen Werke, auf die gleichen Phano-

mene, w i l l aber damit zum Mythos. Wieland i r o n i s i e r t , wobei 

die Mythologie humanisiert wird. Schlegel w i l l durch Ironie 

eine neue Mythologie entstehen lassen und freut s i c h , daB 

Tieck den E i r o n enthumanisiert. 

Fiir Schlegel war die abstrakte Idee der Ironie das Hbchste 
p 

des Vorstellbaren. Dieser Glaube an die Ironie a l s absolu

tes P r i n z i p des romantischen Geistes kommt bei ihm zum Aus

druck i n den Athenaums-Fragmenten, wo F r i e d r i c h Schlegel 

mehrmals die Wendung „bis zur Ironie" gebraucht. Sie i s t ihm 

demnach das Hbchste des Denkbaren: 
„Naiv i s t , was bis zur Ironie oder bis zum steten Wechsel 
.von Selbstschopfung und Selbstvernichtung n a t i i r l i c h , i n -
d i v i d u e l l oder k l a s s i s c h i s t oder scheint."^ 
„Absicht bis zur Ironie und mit willkurlichem Schein von 
-Selbstvernichtung i s t ebensowohl naiv a l s Instinkt bis 
zur Ironie." 

1 E d . p r i n . , S.322 2Strohschneider-Kohrs, S.25 
5 S c h l e g e l KTA, S.90 4ebd., S.99 
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Wielands Beschaftigung mit der Antike, seine griindliche 

Kenntnis der L i t e r a t u r des Altertums, die zu seinem entschei-

dendem Bildungserlebnis wurde, und seine Vorstellung von der 

Personlichkeit des Sokrates, aus der s i c h s e i n B e g r i f f der 

Humanitat b i l d e t e , hatte ihn gelehrt, im Menschen das MaB 

a l l e r Dinge zu sehen. Nach dem P r i n z i p des „meden agan," 

der MaBigung, meistert er durch die Vernunft s e i n Leben, des

sen Extreme er vermittels der Ironie k o r r i g i e r t . 

Pur die Romantiker sind solche Ideale des klassischen A l 

tertums nicht mehr v e r b i n d l i c h . Kapricen wie den G e s t i e f e l t e n  

Kater konnte man f r e i l i c h dem Wieland des Don S y l v i o tech-

nisch durchaus zutrauen. Dagegen i s t eine enthusiastische 

Bejahung der Kater-Apotheose im Sinne Tiecks bei Wieland un-

denkbar. Ironie b l e i b t ihm ein Charakterkorrektiv. Wie die 

Sprache s e l b s t , so erscheint die Ironie im Wielandwerk a l s 

„eine Tochter des menschlichen Bedurfnisses und e i n Pflege-

kind der G e s e l l i g k e i t . " Wielands Ironie r i c h t e t s i c h gegen die 

I l l u s i o n , sie entzaubert. Insofern i s t s i e den didaktischen 

Bemuhungen der Aufklarungszeit verhaftet. So hat sie jeden-

f a l l s auch Eichendorff verstanden, j a , er hat i n Wielands 

Ironie sogar eine Gefahr fiir „das Romantische" per se ge-

sehen: 

„Allein im Qberon i s t er offenbar nicht s a t t e l f e s t genug 
zum R i t t ins a l t e romantische Land; dieses Huon-Horn hat 
einen falschen Ton aufgeklarter Ironie, die nebst der 
Zauberei auch die Romantik vernichtet." 

Wieland hat das Grundkonzept seiner dialogischen Lebens-

philosophie immer wieder zur Diskussion g e s t e l l t . Um das 

Eichendorff, J.v. Geschichte der poetischen L i t e r a t u r •-
Deutschlands. 2.Auf1.(1857)• Paderborn, 1861. Bd.I,S.262. 
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K o l l e k t i v der Warren bemiihen s i c h zwei Menschentypen: der 

Enthusiast und der Ironiker, sophistisch zuweilen. der erst 

sokratisch zumeist der andere. An Sokrates, dem Urtyp des 

Eiro n , entdeckte Wieland gene Haltung der ironischen Mitte 

zwischen den Extremen, die fiir ihn selbst dann richtung-

weisend wurde. Diese Haltung kennzeichnet s i c h i n einer ge 

maBigten, sanften „sokratischen" Ironie, die es versteht, 

lachend die Wahrheit zu sagen. Diese lachende Wahrheit 

s o i l den Leser belehren und ihn amiisieren. Und dazu be-

durfte es weder einer Offenbarung, noch einer neuen Mytho

l o g i e . Dazu bedurfte es seiner Vorstellung nach nur eines 

Menschen, der kein R i g o r i s t , sondern Ironiker war. 
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SchluBbetrachtung 

Wieland entwickelte si c h nach einer kurzen, schwarmerisch 

enthusiastischen Jugendperiode schon friih zum Ironiker und 

nahm jene Statur an, durch die er bekannt wurde. Damit war 

i n der deutschen L i t e r a t u r e i n neuer Ton angeschlagen. Wie

land war s i c h dieser seiner Eigenart bewuBt und fi i h l t e s i c h 

a l s Wegbereiter der Ironie i n Deutschland. Der Zweck seiner 

Ironie war gesellschaftsbezogen. Sie s o l l t e dazu dienen, die 

rohen S i t t e n seiner Landsleute zu verfeinern und einen Typus 

des urbanen, z i v i l i s i e r t e n Burgers zu schaffen. 

Das Selbstverstandnis Wielands a l s Ironiker wuchs ihm aus 

seiner Vorliebe f i i r Sokrates zu. Er sah den at t i s c h e n P h i l o 

sophen weder mit den Augen des Aristophanes a l s Sophisten, 

noch mit den Augen seines Schiilers Platon a l s Metaphysiker. 

Wieland entnahm sei n Sokratesbild vor allem dem Werke Xeno-

phons. In seiner Auffassung zeichnet si c h Sokrates e i n e r s e i t s 

durch die grazibse Milde seiner Ironie, andererseits durch 

eine pragmatische, unmittelbar lebensbezogene Philosophie 

aus. 

Der a t t i s c h e Kalokagathos und der Virtuose des Shaftesbury 

verschmelzen s i c h i n Wielands Denken zum menschlichen Ideal-

typ. 

In der Darstellung seiner Menschenauffassung verwendet 

Wieland mit Vorliebe die Methode ironischer Kontrastierung. 

Er setzt grundsatzlich d r e i verschiedene Typen zueinander 
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i n B e z i e h u n g : den Schwarmer, den S o p h i s t e n und den V e r t r e -

t e r des s o k r a t i s c h e n MittelmaB.es. D i e K o n s t e l l a t i o n , i n 

d e r d i e s e d r e i Typen z u e i n a n d e r s t e h e n , i s t g r u n d s a t z l i c h 

d i e g l e i c h e , w i r d a b e r von Werk zu Werk i n v e r s c h i e d e n e n 

V a r i a t i o n e n d u r c h g e f i i h r t . Im E f f e k t haben P h a n t a s t und So

p h i s t g l e i c h e r m a B e n u n r e c h t , da s i e b e i d e u n v e r n u n f t i g e 

Extreme v e r t r e t e n . 

Im Wortgebrauch d e r a t t i s c h e n Kombdie, d e r e n Grundschema 

d e r w i e l a n d s c h e n T y p e n k o n f r o n t i e r u n g zugrunde l i e g t , h e i B t 

d e r z u r N i e d e r l a g e v e r u r t e i l t e R i g o r i s t „Alazon," d e r s o u -

v e r a n s i e g r e i c h e V e r t r e t e r d e r h e i t e r e n V e r n u n f t „Eiron." 

D i e R o l l e des A l a z o n f a l l t im Werke W i e l a n d s sowohl den me-

t a p h y s i s c h e n P h a n t a s t e n a l s auch den s o p h i s t i s c h e n A b d e r i t e n 

z u . Der S i e g des E i r o n , d e r n i c h t a u s s c h l i e B l i c h werkimmanent, 

s o n d e r n d u r c h da's Werk im L e s e r b e w i r k t w i r d , d i e n t n i c h t i n 

e r s t e r L i n i e einem n e g a t i v e n Z i e l - i n d i e s e r H i n s i c h t w i l l 

s i c h W i e l a n d auch von S a t i r i k e r n w ie V o l t a i r e u n t e r s c h i e d e n 

w i s s e n -, s o n d e r n einem p o s i t i v e n , n a m l i c h dem der H u m a n i s i e -

r u n g d e r W e l t . 

D i e E n t l a r v u n g d e r H e u c h e l e i , d i e mit dem S i e g des E i r o n 

b e w i r k t w i r d , i s t a l s o n i c h t n e g a t i v e P e r s o n a l s a t i r e , s o n d e r n 

s o i l z u r H e i l u n g d e r Welt d i e n e n . I n diesem Punkt s t e h t Wie

l a n d i n d e r T r a d i t i o n d e r s p a t a u f k l a r e r i s c h e n Kombdie. E r 

w i r d n i c h t miide,darauf h i n z u w e i s e n , daB s e i n e i r o n i s c h e n An-

g r i f f e n i c h t m i s a n t h r o p i s c h gemeint s i n d , s o n d e r n m i t d e r 

g l e i c h e n A b s i c h t a u s g e f i i h r t werden, m i t d e r S o k r a t e s s e i n e 

http://MittelmaB.es
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Gesprachspartner zu bessern trachtete. Sokrates im Werke 

Wielands i s t seinen Mitmenschen gegeniiber grundsatzlich 

wohlwollend. Trotzdem vermag er im Kampf gegen unbelehrbare 

Sophisten seine Ironie gelegentlich a l s scharfe Waffe zu be-

nutzen. V i e l typischer i s t fiir ihn aber die railde, l i e bens-

wiirdige Form der Ironie, wie sie i n Musarion und den Grazien 

zutage t r i t t , gene Grazienironie, deren Ursprung Wieland un

ter Anspielung auf seine eigene dichterische Intention aus 

dem ,.sokratischen Genius" h e r g e l e i t e t wissen wollte. 

S t i l i s t i s c h wirkt si c h diese sokratische Ironie auf ver-

schiedene Weise aus. Sie zeigt s i c h n i c h t , wie i n der For

schung schon behauptet wurde (z.B.von K.-H.Kausch), nur i n 

der Form der Synekdoche, sondern wie wir im einzelnen ausge-

fiihrt haben, i n einer ganzen Reihe von S t i l f i g u r e n . Die 

Funktion der .wielandschen Ironie besteht nicht nur i n Er-

heiterung und Aufklarung des Lesers, sondern auch werkimma-

nent i n der Charakterisierung von Personen. Obwohl die Iro

nie bei Wieland also auch durchaus vom immanent asthetischen 

Standpunkt aus wichtig i s t , b l e i b t i h r Hauptzweck doch das 

ethisch didaktische Einwirken auf den Leser: 

..Meine geringste Absicht i s t , daB es euch amiisieren, meine 

vornehmste, daB es euch besser machen mbchte."(Ma 1 1 1 , 1 9 9 ) • 

Dieser padagogische Aspekt der wielandschen Ironie t r i t t be-

sonders iiberzeugend zutage, wenn man seine komischen Werke 

mit denen der Friihromantik im Sinne der Schlegel und Tieck 

v e r g l e i c h t . Obwohl sich gelegentliche s t i l i s t i s c h e P a r a l l e l e n 

im Gebrauch der Ironie bei Wieland und den Romantikern erken-
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nen lassen, muB man doch grundsatzlich f e s t s t e l l e n , daB 

nirgends im Werke Wielands der Ironie die Aufgabe zukommt, 

im Dienste des Wunderbaren die Naturgesetze aufzuheben. 

Sie i s t vielmehr eine auf das praktische Meistern des Lebens 

ausgerichtete, sokratische Manier des Philosophierens. 
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Anhang 

Alphabetisch-Systematischer 

Stellennachweis 

Zum 

Bedeutungsfeld „Ironie" 

im Werke Wielands 



- 2 9 5 -

Der Sinn des vollstandigen, alphabetisch-systematisch 

geordneten Stellennachweises besteht im raschen Zugang zu 

a l i e n AuBerungen Wielands, die s i c h auf das Thema „Ironie" 

beziehen. Da der Dichter keine zusammenhangende Theorie 

der Ironie entwickelt hat, bietet die vorliegende Konkor-

danz mit i h r e r Unterscheidung des Wortgebrauchs nach We-

sensmerkmalen eine H i l f e bei der Quellensuche und eine 

Anregung zu der weiteren Auseinandersetzung mit der Rol-

l e , welche die Ironie im Werke Wielands s p i e l t . 

Die systemat ische Auf schliisselung des Ironiebegr i f f s , 

auf welche sich die vorliegende Studie s t i i t z t , war bei 

Wieland notwendiger a l s bei andern Dichtern, da von ihm 

bisher immer noch keine abgeschlossene, k r i t i s c h e Gesamt-

ausgabe vorgelegt wurde. Die unvollstandige Akademie-Aus-

gabe stand l e i d e r nur fiir kurze Z e i t , vor allem zu Zwecken 

der Uberpriifung des Textes, zur Verfiigung, so daB s i c h 

unsere Studie mit den antiquarisch verfiigbaren Ausgaben 

der Verlagsbuchhandlungen Gbschen und Hempel begniigen 

muBte. Dabei wurde f e s t g e s t e l l t , daB die Gbschen-Ausgabe 

i n Band 56 unter die vermischten S c h r i f t e n Wielands einen 

Aufsatz, b e t i t e l t „Ein Gesprach zwischen Autor und Leser," 

e i n r e i h t , der i n W i r k l i c h k e i t aus der Feder Johann Heinrich 

Mercks stammt. 

Die im Stellennachweis aufgefiihrten I r o n i e - Z i t a t e wur

den auf Fehler i n der Te x t i i b e r l i e f er ung s o r g f a l t i g unter-

sucht. 
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-A-

Abderiten 

1. Durch ironische Trostgriinde den Zorn derjenigen (AbderitenJ, 
die s i c h unschuldig wuflten, noch mehr a u f r e i z t e n (13,4-5) 

2. Die Abderiten waren albern genug, a l l e s , was er ihnen i r o 
nischer weise sagte, im buchstablichen Sinne zu nehmen 

(15,95) 
5. Bei einem ziemlich langen Aufenthalt in Abdera konnte ihm 

Q)emokritJ| also die Miene der Ironie wohl eigenthiimlich 
werden (13,113) 

4. Was konnte Demokrit dafiir, daB die Abderiten dumm genug 
waren, a l l e s , was er im Ernste, sagte, fiir Ironie, und a l l e s , 
was er scherzweise sagte, fiir Ernst zu nehmen? (13,257) 

Anmut 
1. Die Ironie, eine Tonart i n welcher niemand (den groBen 

attischen Meister selbst nicht ausgenommen) mit grbBrer 
L e i c h t i g k e i t und Anmuth zu spielen wuBte a l s er fjSoraz] 

(Hor.Sat.11,7) 
Anspielung 

1. Eben so unbeantwortlich, a l s der Witz iiber die Lahmheit 
des Tribuns und die ironische Anspielung auf einen Aber
glauben des damahligen Pbbels (Cic.1,304) 

2. Eine ironische Anspielung an den E i f e r , womit S u l l a s i c h 
durch Befbrderung des Versteigerungs-Unwesens um Casarn 
verdient gemacht (Cic.V,3l9) 

Aristophanes 

1. Nicht weniger verschieden, a l s die Kombdie von dem Possen-
s p i e l , der ironische Sokrates von dem ziigellosen A r i s t o 
phanes (19,viii) 

2. Mit einer zwischen Pythagorischer Sophrosyne, Sokratischer 
Ironie und Aristophanischer L e i c h t f e r t i g k e i t h i n und her 
schwebenden Miene (22,115) ' 
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Aristophanes 

3. Ich dachte, man s o l l t e diese scherzhafte Art s i c h auszu-
driicken, und den haufigen Gebrauch der Ironie, welche 
nicht bloB einem Sokrates und Aristophanes, sondern den 
Athenern tiberhaupt, sogar noch zu Lucians Zeiten, eigen 
war, i n den Briefen Giceros so gewohnt seyn (Cic.II,517) 

Arznei (s.a.Heilmittel) 

1. Und unsern Volks- und Zeitgenossen, von den grbBten bis zu 
den k l e i n s t e n , eine Arznei d a r r e i c h t , deren heilsame B i t t e r -
k e i t durch die beigemischte Swiftische Ironie zwar eher 
verstarkt a l s versiiBt wird (31,289) 

Attikon blepos 

1. [ironie] das A t t i k o n blepos (wie es Aristophanes nennt) 
diese unnachahmliche edle Unverschamtheit im B l i c k und im 
Lacheln, die den Athener aus tausend andern kenntlich macht 

(22,59) 
Attisches Salz 

1. Die Deutschen scheinen noch nicht zu fuhlen, was a t t i s c h e s 
Salz, sokratische Ironie, und achte Grazie i s t (ADB 1,186) 

-B-

beiBende I. 

1. Und so lage dann i n der Erklarung Cato's, unter welcher 
Bedingung er ihm seine Stimme zu einem Dankfest geben 
wollte, eine sehr beissende Ironie verborgen (Cic.Ill,505) 

berucbtigte I. 

1. Die bey den A l t e n so beriichtigte Ironie (AM 11,3 S.57) 
2. Die Tauschung der Leser, a l s ob sie hier den beriichtigten 

E i r o n [Sokrates"] w i r k l i c h reden hbrten (24,64) 
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beriihmte I. 

1 . Mit jener beriihmteh Ironie, die dem Sokrates eigen war, 
wollte er nichts zu than haben (Luc.Ill,224) 

b i t t e r e I, 

1 . s.unter Arznei 1 . 

2 . Das Beleidigende dieses Kompliments wird durch den i r o 
nischen Ton der ganzen Rede,...noch s a l z i g t e r und sogar 
b i t t e r (AM 1 1 1 , 1 S . 1 3 0 ) 

3 . DaB ein so e r k l a r t e r Bewunderer des Athenaums...an der 
b i t t e r n Ironie des besagten Briefauszugs T h e i l haben 
konne (JEGP LXV,4 S.646) 

4. Eine b i t t e r e Ironie, a l s ob dem Pompejus,...sonst nichts 
iib r i g ware, a l s die Hauptstadt und ganz I t a l i e n auszu-
hungern ( C i c . I V , 3 6 5 ) 

boshafte I. 

1 . Der Ton der p o l i t e n , sokratischen Philosophie, der sanften, 
mehr wohlthatigen a l s boshaften Ironie (ADB 1 , 2 2 1 ) 

-C-

Charakter (s.a.Nationalcharakter) 

1 . Plato wird h i e r a l s S c h r i f t s t e l l e r auf eine sehr feine 
und treffende Art c h a r a k t e r i s i e r t u n d hinter der an-
scheinenden Naivetat des Chrysippus, der dem Plato e i n 
groBes Compliment machen w i l l , l i e g t die f e i n s t e Ironie 
iiber seine sophistischen und rednerischen Pechterkiinste 
im Hinterhalte (Luc.I,447) 

2. Der obige Vers bezeichnet einen von diesen i n d i v i d u e l l e n 
Ziigen, die den Sokrates k a r a k t e r i s i e r t e n und von a l i e n 
Weisen vor und nach ihm unterschieden. Er bezieht s i c h 
nehmlich (wie mich diinkt) auf die bey den Alten so be-
riichtigte Ironie (AM 11,3 S.57) 

3. Eiron - ein solcher, dessen Charakter Ironie i s t (24,356) 



- 2 9 9 -

Cicero 

1. C i c e r o t r u g mehr a l s einmal, i n Rechtshandein,...den 
Sieg durch einen Scherz davon. - Desto schlimmer f r e y l i c h 
fi i r die romische J u s t i z . . . Indessen i s t die gute Wirkung 
des zu rechter Zeit und am rechten Ort gebrauchten feinen 
Spottes, der Ironie, und dessen was Shaftesbury (den die 
D.D. und M.A. unter seinen Landsleuten so gern unrecht 
verstehen) das L i c h t des Lacherlichen nennt, von a l i e n 
Verstandigen anerkannt und unlaugbar (Hor.Sat.I,302) 

2. Die Ironie, die immer eine seiner Lieblings-Eiguren 
b l i e b (Cic.I,21) 

3. Wie n a t i i r l i c h und gelaufig ihm der scherzhafte Ton und 
eine gewisse Art von Ironie war (Cic.I,299) 

4. s.unter Aristophanes 3-
5. Die feinen, ironischen und scherzhaften Wendungen, die 

ihm immer zu Gebote standen (Cic.IV,331) 

-D-

Demokritus 

1. s.unter Abderiten 1.-44  

Demut 

1. Einmal da er die Ironien des Sokrates und die Demuth 
C h r i s t i gegen einander aufwiegt...Die Ironie des Sokrates 
i s t an den Orten wo er sie anbringt, vollkommen am rechten 
Ort und thut ihren e f f e c t besser a l s irgend eine andre Art 
der Vorstellung hatte thun konnen (Brw.1,213) 

2. Den neckenden, naseriimpf end en, nicht selten i n beleidigende 
Grobheit iibergehenden Stolz des plumpen Sophisten mit der 
ka l t b l i i t i g e n Urbanitat und ironischen Demuth des seiner 
spottenden Socrates c o n t r a s t i r e n (24,36) 
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Dialog 

1. (Sokrates] eine Eirons-Larve umzubinden; und die be-
kannte Manier im D i a l o g i s i r e n , welche dem achten Sokra
tes eigen war und vom Xenophon i n seinem Symposion so 
schon d a r g e s t e l l t wird (24,35) 

2. Die Pseudo-Sokratische Manier, wie Plato diese neckische 
Art von Ironie i n seinen Dialogen behandelt (24,145) 

didaktische I. 

1. Einer [Kunst -JTheorie, die durch den ernsthaften didak-
tischen Ton des Vortrags und den. ehrwurdigen Charakter 
des Lehrers zu einem Meisterstiick der Ironie wird 

(Hor.Sat.11,157) 
2. [Sokrate^ hatte s i c h aus der Ironie, die ihn besonders 

gut k l e i d e t e , eine Art von Methode oder Werkzeug gemacht, 
daB er bei Gelegenheit so oder so gebrauchen konnte: bei 
dem Einen zum Unterrichte (AM 111,1 S.86) 

-E-

eigene I. 

1. Bei einem ziemlich langen Aufenthalt i n Abdera konnte 
ihm Q)emokri1^ also die Miene der Ironie wohl eigen-
thiimlich werden (13,113) 

2. Puhr s i e [Dioklea] mit dem halb ironischen Lacheln, 
das i n ihrem Gesicht einen so eigenen Zauber hatte, 
f o r t (17,47) 

3. Mit jener beruhmten Ironie, die dem Sokrates eigen war 
(Luc.Ill,224) 

4. Einer dem Sokrates sehr gewbhnlichen Art von ironischer 
Indukzion (AM 111,1 S.141) 

5. Um seiner [ s o k r a t e s Q Art zu scherzen, und der ihm eigenen 
Ironie etwas SaurlichsiiBes zu geben (22,39) 

6. Die ihm [Sokrates] eigene Art von Ironie (22,71). 
7. Die ihm [Sokrates[ eigene i r o n i s c h e i n f a l t i g e 

Miene (23,150) 
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eigene I. 

8. Die Ironie, welche nicht bloB einem Sokrates und 
Aristophanes, sondern den Athenern iiberhaupt, sogar 
noch zu Lucians Zeiten, eigen war (Cic.II,517) 

Eigenliebe 

1. Die Ironie s t r e i f t so l e i c h t an der Eigenliebe des 
Verspotteten hin (Hor.Br.I,139) 

E i n f a l t 

1. Sagt Xenophon mit einer E i n f a l t , die man fiir 
Sokratische Ironie halten muBte (23,21) 

2. s.unter eigene I«7» 
Eiron (s.a.Sokrates A) 

1. Eabelais, Moscherosch, und...Wieland....Es i s t wahr, 
man kann ihren gemeinschaftlichen Ursprung von dem 
sokratischen Genius, diesem liebenswiird igen £?£a>y 
a b l e i t e n (ADB 1,219) 

2. Schwerlich wurde Plato die Grenze der Wahrheit so weit 
iiberschritten haben, einen ordentlichen von Pro
fe s s i o n aus seinem Meister zu machen (AM 11,3 S.58) 

3. [Sokrates] der f r e y l i c h fiir einen £.ifgov, aber wahrlich 
fiir keinen Xotiogov/ifiVoj bekannt war (AM IV, 1 S.130) 

4. Seinem [Platosj Pseudo-Sokrates, um ihm desto mehr 
Aehnlichkeit mit dem wahren zu geben, eine E i r o n s -
Larve umzubinden - (24-,35) 

5. Als ob s i e h i e r den beriichtigten E i r o n ^Sokrates] 
w i r k l i c h reden hbrten (24-,64-) 

6. Plato laBt h i e r seinen Sokrates...den E i r o n s p i e l e n 
(24,124-) 

7. E i r o n - ein solcher, dessen Charakter Ironie i s t 
(24,556) 

E i r o n i e 

1. Von seiner Q i o k r a t e s ] vorgeblichen Liebe zu dem schonen 
Alkibiades, und der Beweis, daB a l l e s , was er selbst 
davon sagt, bloBe E i r o n i e war (AM 11,3 3.115) 



-302-

Epikuraer 

1. Es i s t kaum nothig, zu bemerken, daB dieB im ironischen 
Ton eines Epikuraers gesagt sey (Luc.IV,280) 

2. s.unter Sinn 2. 

Das Erhabene 

1. DaB unter dem ampullatur eine l e i s e Ironie bedeckt l i e g e , 
und daB er Q i o r a ^ J ...vor der Gefahr, iiber die Grenze des 
wahren Erhabenen auszuschweifen..., auf eine l e i c h t ver-
deckte Art habe warnen wollen (Hor.Br.I,73) 

erkannte I. 

1. Die Ironie i n diesem Verse bedarf wohl keiner Erklarung 
(15,313) 

2. Dieser V e r s s e t z t das Ironische der ganzen S t e l l e 
auBer a l i e n Zweifel (Hor .Br . 1,14-3) 

3. Und, wenn dieses vorausgesetzt wird, so, diinkt mich, 
erscheint die Ironie i n den Worten...in einem sehr 
schonen Lichte (Hor.Sat.I,150) 

4. Das Ironische der Wendung, womit Cicero von der Sache 
s p r i c h t , springt nun i n die Augen, und bedarf, da wir 
seinen HaB gegen Afranius...aus den vorhergehenden 
Briefen kennen, keiner weiteren Erklarung (Cic.I,331) 

5. Manutius, der die Ironie i n dem ersten Satz dieser ver-
dorbenen S t e l l e s ogleich ausspiirte (Cic. 11,517) 

6. Ich dachte, man s o l l t e diese scherzhafte Art s i c h aus-
zudriicken, und den haufigen Gebrauch der Ironie... i n 
den Briefen Ciceros...schon so gewohnt seyn, daB man -
an einer solchen S t e l l e gar nicht i r r e werden konnte 

(Gic.II , 5 1 7 ) 

7- DaB dies Ironie sey, merkte Dolabella so gut a l s wir 
(Cic.V,323) 

8. DaB dies e i n l e i s e r und etwas iron i s c h e r Vorwurf sey, 
i s t ziemlich sichtbar (Cic.V,441) 
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Ernst (s.a.Scherz) 

1. Wollen Sie etwann daB ich es raerken s o i l daB a l l e s nur 
eine Ironie ist?...daB es entweder gar nicht i h r Ernst 
i s t (Brw.1,350) 

2. E i n Anderer findet eine gewisse S t e l l e h e r r l i c h , und bei 
genauerer Nachfrage zeigt s i c h , daB es eine Ironie war, 
die er f i i r Ernst nahm (He 52,62) 

3. Was konnte Demokrit dafiir, daB die Abderiten dumm genug 
waren, a l l e s , was er im Ernste sagte, fiir Ironie, und 
a l l e s , was er scherzweise sagte, fiir Ernst zu nehmen? 

(15,257) 
4. Die durchgangige Ironie i n dieser Trostrede des Balatro, 

die man s i c h mit dem ganzen komischen Ernste, den ein 
solcher Spotter zu a f f e c t i r e n weiB, vorgetragen denken 
muB (Hor.Sat.11,253) 

5. Ich nehme also das a l l e s eben so fiir Scherz und Ironie, 
wie es Ironie i s t , wenn Horaz den Kiichen-Filosofen Ca-
t i u s i n grbBtem Ernste b i t t e t , ihn zur Quelle der wahren 
Lebenskunst und G l i i c k s e l i g k e i t zu l e i t e n (Luc.1,71) 

6. Denn /t£jfav, welches er h i e r weder im Ernste noch i r o n i s c h 
genommen haben kann, gibt keinen e r t r a g l i c h e n Sinn 

(Luc.Ill,56) 
7. Auch die h a n d g r e i f l i c h s t e Ironie, sobald sie mit einer 

ernsthaften Miene vorgebracht wird, im Wortverstande 
nehmen (50,455) 

8. Sie mbgen dieB aus Ironie oder im Ernst sagen, so haben 
sie die Wahrheit gesagt (52,151) 

9- Den Sokrates a l l e i n glaubte ich bald ernsthafter bald 
ironischer zu sehen (22,194) 

10. Und uns deine Gedanken, ohne Sokratische Ironie, i n 
ganzem Ernst mitzutheilen (22,384) 

11. Ironie, die zwischen Scherz und Ernst a b s i c h t l i c h i n 
der Mitte schwebt (Cic.1,299) 
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-F-

feine I. 

1. L i e Laune holt zur f e i n s t e n Ironie 
Len S t o f f vom - Vorgebirg der Nasen (10,122) 

2. Eine feine Ironie iiber seines Freundes unruhige und 
unbestandige Sinnesart (Hor.Br.1,136) . 

3. LaB Sokrates es, seiner Weise nach, nicht wohl anders 
a l s mit einem f e i n ironischen Gegenkompliment erwiedern 
kann (AM IV,2 S.114) 

4. t i b e r t r i f f t a l l e andern...an Feinheit der K r i t i k und 
Ironie (Luc.I,428) 

5- Lie f e i n s t e Schlauheit der Ironie (Luc.I,454) 
6. E i n einziges schiefes oder hamisches U r t h e i l , e i n einziger 

dummer B l i c k eines Zuhbrers bei einer S t e l l e die ihm einen 
e l e k t r i s c h e n Schlag hatte geben s o l l e n , oder die Frage: was 
meinen Sie damit? bei einer feinen Ironie - wird Sie gegen 
den B e i f a l l von Tausenden unempfindlich machen (33,284) 

7- Lie feinst e n Wendungen der scherzenden oder nur l e i c h t 
ritzenden Ironie sind i h r [ L a i s ] so ge l a u f i g (22,106) 

8. Mit der feinen Schalkheit einer allenthalben durch-
schimmernden Ironie (23,265) 

9- Sie i s t e i n Meisterstiick Sokratisch-Attischer Feinheit 
und Ironie (24,173) 

10. Mit den feinen, ironischen und scherzhaften Wendungen, 
die ihm immer zu Gebot stehen (Cic.IV,33l) 

11. So hat z.B.;.' Plato s i c h seiner [sokratesj Ironie und 
eigenen feinen Manier...bemachtigt (23,219) 

Fragen 

1. Liese Fragen, auf diese f e i n spottende Art zugespizt, 
konnen zu Beyspielen einer dem Sokrates sehr gewbhn-
l i c h e n Art von ironischer Indukzion dienen (AM 111,1 S.141) 
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-G-

Gegensinn (s.a.Sinn) 

1. Die Mo r a l i s t s , welche er £shaftesbur^ j par Ironie eine 
Rhapsodie nennt (Brw.1,363) 

2. I c h . . . h i e l t f i i r Ironie, was du mir sagtest (3,44) 
3. Wofern dieB nicht etwan Ironie i s t , sagte Schach Gebal 

(8,11) 
4. Der Autor gebraucht hi e r das Wort Genie vermuthlich 

i r o n i c e (9,299) 
5. Ihm ihre Wiederkunft i r o n i s c h zuzusichern (15,244) 
6. Das Beywort magnis hier i r o n i s c h zu nehmen (Hor.Sat.I,230) 
7. Pia dextera i r o n i s c h zu verstehen (Hor.Sat.II,27) 
8. DaB dieB i r o n i s c h gesagt werde, brauchte man griechischen 

Lesern nicht zu sagen (Luc.I,121) 
9. Ich erklare mir daraus, daB sie so gern das Gegenteil von 

dem, was sie sagen wollen, sagen....Diese Art von...Ver
st e l l u n g i s t es e i g e n t l i c h , was die Athener Ironie nennen 

(22,59) 
10. Walder (iro n i s c h ) (31,332) 
11. Ohne Ironie zu reden, Johann der Zweiundzwanzigste 

verstand s i c h a l l e r d i n g s aufs Goldmachen (32,441) 
12. Ironisch, welches hi e r das Gegenteil ausdriickt (Cic.IV,283) 
13- Was Cicero h i e r i r o n i s c h hipponacteum praeconium nennt 

(Cic.V,539) 
14. s.unter Sinn 2. 
15- s.unter Lucian 3-

Genius 

1. s.unter Eiron 1. 
2. Der Genius der Sokratischen Ironie (3,132) 
3. s.unter Gegensinn 4. 

Geschmack 

1. Andre konnten s i c h nicht i n den...ironischen Ton seiner 
S c h r i f t e n finden.. . ; sein Salz war zu f e i n fiir ihren 
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Gaumen. Kurz, Horaz, mit allem seinem Geist, Witz und 
Geschmack, war.kein Mann fi i r das rbmische Volk (Hor.Br.1,203) 

2. Ich meines Orts habe i n dem ganzen Aufsatze n i c h t s aus-
spiiren konnen, das auch nur den l e i s e s t e n Geschmack von 
Laune, Witz oder Ironie hatte ' (Luc.V,230) 

Grazie 

1. Musarion....Schulerin der Grazien....diese sokratische 
Ironie . (Ma IV,319-20) 

2. Was aus diesem kleinen Impromtu der ' a r t i g s t e n unter den 
Grazien geworden i s t ? Er wurde der Genius der Sokratischen 
Ironie (3,132) 

3. Die Ironie JQes Hora^J ...; verwebt sic h auf die angenehmste 
Art mit dem naiven Ton von Bonhommie und A r g l o s i g k e i t . . . ; 
und beyde vereinigen s i c h , eine Grazie iiber das Ganze 
auszugieBen (Hor.Sat.1 1 , 7 ) 

4. s.unter Attisches Salz 1. 

Grobianus 

1. J^okrates] der f r e y l i c h fiir einen A^cov, aber wahrlich fiir 
keinen lo.Sogov/ULVOc, (zu deutsch ein Mensch, der den Leu-
ten Grobheiten sagen w i l l ) bekannt war (AM IV,1 S.130) 

2. Die Briider Schl(egel) sind durch-diese ungliickliche Ironie 
u n b i l l i g und grbbl i c h beleidiget • (JEGP LXV,4 S645) 

-H-

handgreifliche I. 

1. Wie Massieu hi e r die Ironie nicht merken konnte, i s t 
schwer zu errathen; denn sie i s t i n der ganz.en S t e l l e 
mit Handen zu gr e i f e n (Luc.V,180) 

2. Schon diese einzige S t e l l e , wo die lucianische Ironie 
beynahe h a n d g r e i f l i c h wird, hatte die Herren Philologen 
und Ubersetzer iiberzeugen s o l l e n (Luc.VI,131) 

3. Aber warum hatte auch der kurzsichtige Wieland nicht so 
v i e l Menschenverstand , zu sehen,... .wofern er nicht Gefahr 



-307-

. laufen wollte, von. wackeren Lesern, die iiber solche Dinge 
keinen Scherz verstehen und auch die h a n d g r e i f l i c h s t e Iro
nie, sobald sie mit einer ernsthaften Miene vorgebracht 
wird, im wortverstande zu nehmen, nicht miBverstanden zu 
werden (30,455) 

H e i l m i t t e l (s.a.Arznei) 

1. Sie jjPlatos Satyre auf die DemokratieJ i s t ein Meister-
stiick Sokratisch-Attischer Feinheit und Ironie, zwar 
etwas scharf gesalzen..., aber wenn den Athenern noch 
zu helfen ware, so miiBte diese Arznei wirken (24,173) 

2. Der Scherz und die Ironie sind... immer fiir das beste 
M i t t e l gegen die Ausschweifungen von beyden [schwarmerey 
und Aberglauben] angesehen worden (ADB 1,7) 

Hinterhalt 

1. s.unter Charakter 1. 
2. In der That, auBerdem daB i n Macchiavells ganzem Buche 

auch nicht e i n e i n z i g e r Zug...ist, der den Leser...auf 
die Ahnung, daB Ironie im Hinterhalt l i e g e , bringen 
konnte (35,522) 

5. Hier scheint eine Ironie im Hinterhalt zu l i e g e n 
(Hor.Sat.11,247) 

Horaz 

1. Der Genius der Sokratischen Ironie, der Horazischen Sa
t i r e , des Lucianischen Spottes (3,132) 

2. Der ihm JTlorazJ sonst so gewbhnliche ironische Ton 
(Hor.Br.1,61) 

3. s.unter Geschmack 1. 
4. Diese Art von Ironie, die man an unserm Autor£Hora2^ 

schon so gewohnt seyn muB (Hor.Br.II,326) 
5. s.unter Anmut 1. 

- I -

Induktion 

1. s.unter eigene 1.4. 
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Ind uktion 

2. DaB Sokrates, wenn er mit andern p h i l o s o p h i r t , sich nur 
zweier Methoden, der Induction und der Ironie, zu bedie-
nen pflegte (22,57) 

3. Sobald er J p i a t o j sich erlaubte aus dem wirklichen Sokra
tes einen idealischen zu machen, wiirde es ihm sehr wohl 
angestanden haben, auch die einzigen Ziige, die er ihm 
lassen muBte, wenn er sic h selbst noch ahnlich sehen 
s o l l t e , die Art wie er die Ironie und die Induction 
zu handhaben pf l e g t e , zu i d e a l i s i r e n (24,33) 

-K-

Kompliment 

1. s.unter Charakter 1. 
2. s. unter .b'ittere I.2£» 
3. s.unter feine I.5» 

-L-

Lacheln 

1. Mit einem ruhigern Tone und mit einem kaum merklichen 
ironischen Lacheln (16,108) 

2. s.unter eigene 1.2. 
3. Denn er erwiederte sie bloB mit einem ironischen 

Lacheln (17,61) 
4. Zu li e b e n , sagte die Dame i r o n i s c h lachelnd (19,214) 
5. Sokrates sagte dieB mit einem ironischen Lacheln, 

welches dem guten Madchen ein wenig weh that (33,208) 
lakonische I. 

1. Die sonderbare Stimmung..., i n welche ihn das i r o n i s c h 
l a c o n i s c h e B r i e f c h e n . . . g e s e t z t hatte (Cic.IV,423) 
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Laune 

1. s.unter feine I. 1. 
2. AuBerdem daB i n Macchiavells ganzem Buche auch nicht ein 

einziger Zug guter oder b i t t e r e r Laune i s t , der den Leser 
...auf die Ahnung, daB Ironie im Hinterhalt l i e g e , bringen 
konnte (35,322) 

3. s.unter Geschmack 2. 
4-. Andre konnte s i c h nicht i n den l e i c h t e n , launevollen und 

ironischen Ton seiner {jIora:T| S c h r i f t e n finden (Hor.Br. 1,205) 
5. Die ironische Laune und das n a t l i r l i c h e Selbstgefuhl dieses 

auBerordentlichen Mannes jSokrate^J (AM 11,3 S.66) 
6. s.unter Lucian 5-

l e i s e I. 

1. DaB unter dem ampullatur eine l e i s e Ironie bedeckt l i e g e 

(Hor.Br.I,73) 
liebenswiirdige I. 

1. s.unter E i r o n 1. 

Lob (s.a.Kompliment) 
1. Der Apostel Paul bedient sich des von diesem Wort £j)eisi-

damoniej abgeleiteten Beiwortes, da er die Athener, i r o 
nischer oder wenigstens zweideutiger Weise, wegen ihr e r 
unbegranzten B e l i g i o s i t a t zu loben scheint (13,263) 

2. Zu loben scheinen, wenn sie tadeln, und zu schelten, wenn 
sie loben wollen....Diese Art von spottender oder auch 
bloB scherzhafter Verstellung i s t es e i g e n t l i c h , was die 
Athener Ironie nennen (22,59) 

3. Das ironische Lob, welches Sokrates der so. z i e r l i c h ge-
drechselten und prachtig herausgeputzten Puppe e r t h e i l t 

(23,272) 
4. Aus der folgenden Ironie..., hatte Mongault b i l l i g 

schlieBen s o l l e n , daB Cicero unmbglich a l s Lob ver-
standen haben wollte (Cic.II,504) 

Lucian 

1. Der Genius der Sokratischen Ironie, der Horazischen Sa
t i r e , des Lucianischen Spottes (3,132) 
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Lucian 

2. Wer erkennt nicht i n diesem und so manchem ahnlichen Zuge 
die lucianische Ironie? (Luc.V,276) 

3. Denen Lucian h i e r wohl nur aus Ironie beyzustimmen scheint 
(Luc.V,286) 

4. Diese einzige S t e l l e , wo die lucianische Ironie beynahe 
h a n d g r e i f l i c h wird (Luc.VI,131) 

3. In der That kenne i c h auBer dem Spotter Lucian, keinen, 
der i n dem, was wir mit den Englandern Witz und Laune 
nennen, sich mit ihm ^Cicero] messen konnte;...wie na-
t i i r l i c h und ge l a u f i g ihm der scherzhafte Ton und eine 
gewisse Art von Ironie war (Cic.1,299) 

Manier 

1. Wiewohl ich gern gestehe, daB die ihm eigene i r o n i s c h -
e i n f a l t i g e M i e n e s c h l e c h t e r d i n g s dazu gehort, wenn 
diese Manier zu philosophiren ihre ganze Wirkung thun 
s o l i (23,150) 

2. s.unter Dialog 1. 

Methode 

1. jsokrates]hatte s i c h aus der I r o n i e e i n e Art von 
Methode oder Werkzeug gemacht (AM 111,1 S.86) 

2. s.unter Induktion 2. 

Miene 

1. Setzte er mit einer halb ironischen Miene hinzu (8,231) 
2. s.unter Abderiten 3. 
3. s.unter Aristophanes 2. 
4. Mit einer naiven Miene, deren Ironie der gunge Mann 

nur zu stark zu fuhlen schien (22,139) 
5. Sich v.ergeblich bemiihend ihre Ironie mit einer eben 

so naiven Miene zu erwiedern (22,140) 
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Miene 

6. s.unter eigene I. 7» 

mildernde I. 

1. Diese sokratische Ironie, welche mehr das allzustrenge 
L i c h t einer die Eigenliebe krankenden oder schwachen 
Augen unertraglichen Wahrheit zu mildern, a l s andern 
die Scharfe ihres Witzes zu fiihlen geben sucht (Ma IV, 320) 

miBverstandene Ironiker 

1. s.unter Geschmack 1. 
2. s.unter Attisches Salz 1. 
3. s.unter Cicero 1. 
4. s.unter handgreifliche I. 3-
5- Wenn ich i n v i e l e n meiner S c h r i f t e n mich der Ironie o f t e r 

bedient habe, a l s es v i e l l e i c h t der Stimmung des Deutschen 
Nationalgeistes (wofern wir anders einen haben s o l l t e n ) an
gemessen i s t : so geschah es gewiB i n keiner schlimmern Ab
s i c h t , a l s i n welcher Sokrates ehemals unter den Athenern 
(die ihn grbBtentheils nicht besser verstanden a l s mich die 
Deutschen) das Namliche that (36,216) 

Mitte 

1. Eine gewisse Art von Ironie..., die zwischen Scherz und 
Ernst a b s i c h t l i c h i n der Mitte schwebt (Cic.I,299) 

Moscherosch 

1. s.unter E i r o n 1. 

-N-

Nationalcharakter 

1. Die Athener verbinden mit dem Worte Ironie ungefahr den-
selben B e g r i f f jj^er Verspottun^J wie wir und a l l e andern 
Griechen; nur daB s i c h ihm durch den gemeinen Gebrauch 
ein Nebenbegriff bei ihnen angehangt hat, der aus einem 
besonderen Zug ihres Nationalcharacters zu entspringen 
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scheint (22,58) 
2. Man s i e h t , daB Anacharsis, seitdera er unter Atheniensern 

lebte, i n der Ironie ziemliche Profectus gemacht hat 
(LUG.IV, 3 3 9 ) 

Naiv 

1. s.unter Charakter 1. 

2. s.unter Miene 4. & 5« 

Natur 

1. Seine jsokratesj ihm zur andern Natur gewordene Ironie 
(22,280) 

Neckerei 

1. s.unter Dialog 2. 
2. Wir kennen diese A r t . i r o n i s c h e r Neckerei an ihm 

(Sokrates] (24,175) 
3. Eines der schonsten Beyspiele von humoristisch witziger 

Schackerey und einer Art von Ironie i s t , worin Sokrates 
u n i i b e r t r e f f l i c h war (AM IV,2 S.120) 

-0-

offendierende I. 

1. E i n seltnes Beyspiel einer verungliickten, schiefen und 
a l l e dabey concernierten T h e i l e , . . . g l e i c h stark offen-
direnden Ironie (JEGP LXV,4 S.645) 

-P-

Parod ie 

1. jpiatons S c h r i f t e n , bes.Gastmahl] Witzspiele, ironische 
Parodien, Milesische Mahrchen, und Offenbarungen aus der 
Geister- und Gbtterwelt (25,265) 
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Plato 

1. Plato selbst - der mir i n dieser Sache ohnehin der 
Ironie verdachtig i s t (16,216) 

2. s.unter Charakter 1. 
3. DaB der wirkliche Sokrates bey weitem keinen so haufigen 

...Gebrauch von dieser Ironie gemacht habe, a l s der Sokra
tes der Platonischen Dialogen (AM 11,3 S.58) 

3. s.unter E i r o n 2. & 4. & 6. 
4. jpiatoj lasse seinen Sokrates sic h nur darum so s t e l l e n , 

... - .um die Tauschung der Leser, a l s ob sie h i e r den be-
riichtigten E i r o n w i r k l i c h reden hbrten, desto vollkommener 

- zu machen (24,64) 
5« s.unter Induktion 3-
6. ^Platos Antinomien gegen die Gesetze der gesunden VernunfTJ 

die Sophistereien und Ironien des groBen d i a l e k t i s c h e n 
Kampfhahns (sokrate^J (24,34) 

7- Wenn du' j^AristippJ iiber dich gewinnen kbnntest, von ihm 
fpiatoj und seinen Dialogen b f f e n t l i c h mit einer gewissen 
Achtung zu sprechen; f r e i l i c h i n einem Tone, den man nicht 
fi i r Ironie halten konnte (23,178) 

8. So hat z.B. Plato s i c h seiner [sokrates^J Ironie... 
bemachtigt (23,219) 

9. s.unter Parodie 1. 
10. In der ersten herrscht offenbar ein gewisser Ton von 

Scherz und Ironie, der den eigentlichen Sinn und Zweck 
Platons etwas zweideutig macht (32,325) 

11. So wie i n dem, was Plato den Sokrates von Aspasien sagen 
laBt, etwas Uebertriebenes und Ironisches i s t (32,327) 

p o l i t e I. (s.a.boshafte I.) 

1. Der Ton der p o l i t e n , sokratischen Philosophie, der sanften, 
mehr wohlthatigen a l s boshaften Ironie (ADB 1,221) 

prahlen 

1. Ton der Ironie gegen prahlerische AnmaBungen der Stoiker 
(Luc.I,71) 
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prahlen 

2. JAthener gebrauchen Ironie, wobei es ihnen] s e l t e n oder 
nie so v i e l um Wahrheit oder um die Sache selbst zu thun 
i s t , a l s um das e i t l e Vergniigen mit der Feinheit und Ge-
wandtheit seines Witzes und der Gelaufigkeit seiner Zunge 
zu pruhken (22,58) 

Pythagoras 

1. s.unter Aristophanes 2. 

-R-

Rabelais 

1. s.unter Eiron 1. 

riechen 

1. ^Baxter b i l d e t s i c h ein Ĵ, er a l l e i n habe Nase genug 
gehabt, die Ironie zu riechen (Hor.Br.11,295) 

sanfte I. 

1. Der Ton der p o l i t e n , sokratischen Philosophie, der sanften, 
mehr wohlthatigen a l s boshaften Ironie (ADB 1,221) 

Satir e 

1. Die Athener schrieen iiber S a t i r e und Ironie, wo Xenophon 
weder an S a t i r e noch Ironie gedacht hatte (30,388) 

Schalk 

1. Mit der feinen Schalkheit einer allenthalben durch-
schimmernden Ironie (23,265) 

Scherz (s.a.Ernst) 

1. Der Scherz und die Ironie sind... immer fiir das beste M i t t e l 
gegen die Ausschweifungen von beyden [schwarmerey und Aber-
glauberT] angesehen worden (ADB 1,7) 
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Scherz 

2. s.unter Abderiten 4-. 
3. s.unter Ernst 5* 
4-. Oder krankest ihn durch deru.leichtsinnigen ironischen Ton, 

womit du iiber seine Liebe scherzest (21,90) 
5. s.unter Aristophanes 3-
6. s.unter Cicero . 3. 
7- Ironie, die zwischen Scherz und Ernst a b s i c h t l i c h i n der 

Mitte schwebt (Cic.1,299) 
8. s.unter Plato 10. 
9• s.unter handgreifliche I. 3• 

10. Diese Art von spottender oder auch bloB scherzhafter 
Verstellung i s t es e i g e n t l i c h , was die Athener Ironie 
nennen (22,59) 

11. ' s. unter feine I. 7« 

12. So hat z . B . Plato sic h seiner ^ o k r a t e s J J Ironie und eigenen 
feinen Manier zu scherzen,...bemachtigt (23,219) 

Schwarmer 

1. Domitian versuchte verschiedene Tone, bald einen ironischen, 
um den Schwarmer warm zu machen, bald einen stolzen (18,226) 

2. s.unter Scherz 1. 

S e i t e n b l i c k 

1. Offenbar i n einem spottenden Ton und mit einem ironischen 
S e i t e n b l i c k auf den rbmischen Pobel gesagt (Luc.IV,108) 

Shaftesbury 

1. s.unter Ciceron. 1. 
2. s.unter Gegensinn 1. 

Sinn 

1. A l l e s , was er ihnen ironischerweise sagte, im buchstablichen 
Sinne zu nehmen (15,95) 

2. Konnte er Q l o r a z ] denn s i c h h i e r nicht i n eben dem ironischen 
Sinn e i n e n E p i c u r i de grege porcum genennt haben, wie Sokra
t e s . . . s i c h f i i r e i n e n unwissenden Layen ausgab? (Hor.Br.1,83) 
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Sinn 

3- Aus dem ganzen Zusarnmenhang k l a r , daB das Wort £i/«.̂eXia 
i n ironischem Sinne genommen werden musse (Cic.1,331) 

4. DaB C i c e r o b l o B im .ironischen Sinne verstanden wissen 
wollte (Cic.1,29?) 

Sokrates und die Ironie 

A) Sokrates ein E i r o n 

1. Ur sprung von dem sokratischen Genius, diesem liebenswiird igen 
(ADB 1,21.9)" 

2. Einen ordentlichen E ? p u v von Profession (AMII,3 S.58) 
3. Fiir einen ex£uv ... bekannt (AM.:IV,1 S.130) 
4. Pseudo-Sokrates,...eine Eirons-Larve umbinden (24,35) 
5. Den beriichtigten E i r o n (24,64) 
6. Den Eiron s p i e l e n (24,124) 
B) Dem Sokrates eigene Ironie 

1. Die Ironien des Sokrates (Brw.1,215) 
2. Ironie, die dem Sokrates eigen war (Luc.Ill,224) 
3. Der ihm eigenen Ironie (22,39) 
4. Der i n ihm wohnende Genius (22,39) 
5. Die Ironie Q e s Sokrates von der attischenj 

sehr verschieden (22,60) 
6. Die ihm eigene Art von Ironie (22,71) 
7. Seine ihm zur andern Natur gewordene Ironie (22,280) 
8. Seine Ironie (22,297) 
9. Die ihm eigene i r o n i s c h e i n f a l t i g e Miene (25,150) 
10. Seine gewohnte Ironie (23,209) 
11. Die einzigen Ziige, die er [ p l a t c Q ihm lassen 

muBte,...die Ironie und die-Induction (24,33) 
12. Die bekannte Manier im D i a l o g i s i r e n (24,35) 
15. Dem Sokrates...eigenen Art von ironischer 

Indukzion (AM 111,1 S.141) 
14. Einen von diesen i n d i v i d u e l l e n Ziigen, die den 

Sokrates k a r a k t e r i s i e r t e n (AM 11,3 3.57) 
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B) Dem Sokrates eigene Ironie 

15. Art von Ironie..., worin Sokrates uniibertref f l i c h war 
(AM IV,2 S.120) 

16. Ironie, welche nicht bloB einem Sokrates...eigen war 
(Cic.II,517) . 

C) Per ironische Sokrates 

1. Der ironische Sokrates von dem zugellosen. Aristophanes, 
...unterschieden i s t ( I 9 , v i i i ) 

2. Den Sokrates a l l e i n glaubte ich bald ernsthafter bald 
ironischer zu sehen (22,191) 

D) Sokratische Ironie 

1. Sokratische Ironie [Musarions] (Ma IV,520) 
2. Genius der Sokratischen Ironie (3,132) 
3. Attisches Salz, sokratische Ironie, und 

achte Grazie (ADB 1,186) 
4. Sokratische Ironie mit Sokratischem Bon sens (ADB 1,109) 
5. BloBe sokratische Ironie (Hor.Br.I,92) 
6. Pythagorischer Sqphrosyne, Sokratischer Ironie 

und Aristophanischer L e i c h t f e r t i g k e i t (22,115) 
7. Ohne Sokratische Ironie, i n ganzem Ernst (22,384-) 
8. E i n f a l t , die man. fiir Sokratische Ironie 

halten miiBte (23,21) 
9. Mi B f a l l e n an dieser sokratischen Ironie (Luc.111,224) 

E) Ironische Verstellung des Sokrates 

1. In eben dem ironischen Sinn..., wie Sokrates i n Platons 
Apologie. . . s i c h fiir einen unwissenden Layen ausgab 

(Hor.Br.1,83) 
2. Der Beweis, daB a l l e s , was er selbst davon sagte, 

bloBe E i r o n i e war (AM 11,3 S.115) 
5. Diese v e r s t e l l t e Unwissenheit (AM 111,1 S.86) 
4-. Ob es nicht Verstellung sey (22,64-) 
5. Das ironische Lob (25,272) 
6. Sokrates hingegen mit v e r s t e l l t e r Bescheid.enheit. .. , 

unter dem ironischen Vorwand (24,52) 
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E) Ironische Verstellung des Sokrates 

7- Aus w i r k l i c h e r oder v e r s t e l l t e r Verlegenheit (24,36) 
8. Ironische Demuth (24,36) 

F) Ironie des Sokrates eine Waffe gegen Sophisten 

1. Ironie, deren er sich...in...Gesellschaften,...wo er 
mit S o f i s t e n und anderen anmaBungsvollen Leuten z u f a l l i g 
zusammentraf,...zu bedienen pflegte (AM 11,3 S.57-8) 

2. Aus der I r o n i e e i n e Art von Methode oder Werkzeug ge-
macht,....wenn man es mit hochgelehrten A l l w i s s e r und 
Ignoranten zu thun hat (AM 111,1 S.86) 

3. Naseweise Kliiglinge und eingebildete A l l w i s s e r . B e i 
den ersteren bedient er s i c h der Induction a l s einer Lehr-
a r t ; gegen die l e t z t e r e n der Ironie als einer sowohl zur 
Vertheidigung a l s zum A n g r i f f g l e i c h bequemen Waffe (22,58) 

4. Wo er sie am gewbhnlichsten anwandte, ich meine gegen die 
Sophisten (22,61) 

5. DaB mein Ton ungefahr der namliche war, worin Sokrates 
mit den Sophisten,...zu d i s p u t i r e n pflegte (25,150) 

G) Ironie a l s Methode des Sokrates 

1. s.unter Sokrates F 2. 
2. s.unter Induktion 2. 

H) Ironie a l s Ton der sokratischen Philosophie 

1. s.unter p o l i t e I. 1. 

I) Sokratische Ironie a l s Neckerei & Schakerei 

1. s.unter Dialog 2. 

2. s.unter Neckerei 2. & 5-

J) Ironische Induktion des Sokrates 

1. s.unter eigene I. 4. 

K) Feine sokratische Ironie 
1. s.unter feine I. 3-
2. s.unter Scherz 12. 
3. s.unter feine I. 9« 
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Ursache zur Ironie des Sokrates 

Wenn Horaz hie r nur eine so gute Ursache zu einer solchen 
Ironie hatte wie Sokrates (Hor.Br.I,83) 

Pie ironische Laune des Sokrates 

s.unter Laune 5« 

Pas ironische Lacheln des Sokrates 

s.unter Lacheln 5-

Platos falsche Parstellung der sokratischen Ironie und  
der E i r o n Sokrates 

[Abbe Bartholomai war, wie Wieland, uberzeugtQ , daB der 
wirkli c h e Sokrates bey weitem keinen so haufigen und... 
so spitzfiindigen Gebrauch von dieser Ironie gemacht habe, 
a l s der Sokrates der Platonischen Pialogen (AM 11,3 S.58) 
Schwerlich wurde Plato d-ie-Grenze der Wahrheit so weit 
iiberschr i t ten haben, einen ordentlichen Ê guav von Profession 
aus seinem Meister zu machen, wenn. . . , [er nicirtj fii r einen 
Meister d a r i n gegolten hatte (AM 11,3 S.58-9) 
Sobald er yplato**| s i c h erlaubte aus dem w i r k l i c h e n Sokra
tes einen i d e a l i s c h e n zu machen, wiirde es ihm sehr wohl 
angestanden haben, auch die einzigen Ziige, die er ihm 
lassen muBte, wenn er sic h selbst noch ahnlich sehen 
s o l l t e , die Art wie er die Ironie und die Induction zu 
handhaben pf l e g t e , zu i d e a l i s i r e n (24,33) 
[Plato] bindet seinem Pseudo-Sokrates* eine Eiron-Larve um ; 
und die bekannte Manier im P i a l o g i s i r e n , welche dem achten 
Sokrates eigen war und vom Xenophon i n seinem Symposion so 
schon d a r g e s t e l l t wird, auf eine Art nachzuahmen, die zu 
jener Larve paBt (24,35) 
jplatos] Tauschung der Leser, a l s ob sie hier den beriich-
t i g t e n E i r o n w i r k l i c h reden hbrten (24,64) 
Plato laBt h i e r seinen Sokrates abermals..., den Eiron 
s p i e l e n (24,124) 
s.unter Pialog 2. 
So wie i n dem, was Plato den Sokrates von Aspasien sagen 
laBt etwas Uebertriebenes und Ironisches i s t (52,327) 
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Sophisten 

1 . s.unter Sokrates F . 4 

2 . s.unter Sokrates F . 5 

3 . Um die S o f i s t e n oder andern ihres Gleichen, gegen welche er 
s i c h dieser Art von Verstellung aus guten Absichten am o f t e r s t e n 
bediente, desto sicherer und d r e i s t e r zu machen (Luc.Ill,224) 

4 . Gegen die Sophistereien und Ironien des groBen Dialektischen 
Kampfhahns ( 2 4 , 3 4 ) 

s p i e l e n 

1 . s.unter Anmut 1 . 

2 . s. unter Eiron 6 . 

Spott 

1 . Sie |j3ie Gottschedianer^ spotten auf eine sehr alberne Art 
(denn wie s o l l t e n diese Herren mit der Ironie umgehen 
konnen?) (He 4 0 , 5 8 3 ) 

2 . s.unter Eigenliebe 1 . 

3 . Das Ironische der ganzen S t e l l e auBer a l i e n Zweifel.... 
Horaz spottet zugleich iiber die Sache selbst (Hor .Br. 1,143) 

4. s.unter Cicero 1 . 

5 . Auf verdeckte Art spotten (Luc.I, 7 1 ) 

6 . Seine Ironie h i n t e r einen angenommenen schwerfalligen 
Ernst dermaBen zu verstecken, daB man eher a l l e s andere 
al s feinen Spott unter dieser plumpen Maske vermuthen 
s o l l t e v (Luc.V,245) 

7 . Die ironische Verspottung der albernen Lobredner (Luc.VI,1 2 5 ) 

8 . s.unter Fragen 1 . 

9. Auf diese unziemliche Liebeserklarung die Ironie nicht sparte 
( 2 1 , 1 0 1 ) 

10. s.unter Nationalcharakter 1 . 

1 1 . Ironischer Spott iiber die Doppelseitigkeit und Achsel-
t r a g e r e i des Balbus ( C i c . I V , 5 4 5 ) 

S t i c h 

1 . E i n ir o n i s c h e r S t i c h auf die Furchtsamkeit des Nikias, der 
sehr l e i c h t aus der Fassung zu bringen war (AM 1 1 , 1 S . 3 8 ) 
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S t i l f i g u r 

1. L ' I r o n i e , q u i , j e 1'avoue e s t ma f i g u r e f a v o r i t e (WBr,75) 
2. s . u n t e r C i c e r o 2. 

S w i f t 

1. s . u n t e r A r z n e i 1. 

-T-

Ton 

1. I n einem Tone von i r o n i s c h e r Verwunderung (6,110) 
2. s . u n t e r p o l i t e I . 1. 
3. Der s c h a l k h a f t s a n f t e Ton d e r I r o n i e (3,28) 
4. s. u n t e r Horaz 2. 
5. s . u n t e r Geschmack 1. 
6. s . u n t e r Anmut 1. 
7. s . u n t e r b i t t e r e I . 2. 
8. s . u n t e r Schwarmer 1. 
9. s . u n t e r P l a t o 10. 

10. s . u n t e r S c h e r z 4. 
11. s . u n t e r S o k r a t e s P 5• 
12. s . u n t e r P l a t o 7. 
13. I c h s a g t e d i e B i n einem i r o n i s c h e n Tone; denn d i e arme 

L a i s v e r f a r b t e s i c h (23,398) 
14. Der Ton d i e s e s ganzen P a r a g r a p h e n s c h e i n t V e r d r u B zu 

s e y n , der s i c h h i n t e r I r o n i e und I p o t t v e r s t e c k e n mochte 
(Cic.1,225) 

15- V e r d e c k t e I r o n i e im Ton d i e s e r ganzen S t e l l e ( C i c . I , 2 8 6 ) 
16. Der s c h e r z h a f t e Ton und e i n e g e w i s s e A r t von I r o n i e 

(Cic.1,299) 
T r o s t g r i i n d e 

1. s . u n t e r A b d e r i t e n 1. 
2. D i e d u r c h g a n g i g e I r o n i e i n d i e s e r T r o s t r e d e des B a l a t r o 

(Hor.Sat.11,253) 
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-U-

Ubermafi 

1. s . u n t e r S c h e r z 1. 
2. s . u n t e r Das E r h a b e n e 1. 
3« s . u n t e r S o k r a t e s 0 8. 

u n a n s t b f i i g e I . 

1. D i e s e A r t von I r o n i e , d i e man an unserm A u t o r s c h o n so 
gewohnt s e y n mufi, i s t immer d i e bequemste Wendung i n 
s o l c h e n F a l l e n . Man k a n n a n d e r n a u f e i n e u n a n s t b f i i g e A r t 
d i e a u f f a l l e n d s t e n D i n g e s a g e n , s o b a l d man s i e s i c h s e l b s t 
z u s a g e n s c h e i n t ( H o r . B r . I I , 3 2 6 ) 

u n w i s s e n d 

1. s . u n t e r S i n n 2. 

2. s . u n t e r S o k r a t e s E 3-

U r b a n i t a t ( s . a . p o l i t e I . ) 

1. M i t d e r k a l t b l i i t i g e n U r b a n i t a t und i r o n i s c h e n Demuth ( 2 4 , 3 6 ) 

U r s a c h e 

1. s . u n t e r S o k r a t e s L 1. 

U r s p r u n g 

1. s . u n t e r E i r o n 1. 

-V-

v e r d a c h t i g 

1. s . u n t e r P l a t o 1. 

v e r d e c k t e , v e r s t e c k t e I . 

1. s . u n t e r Das E r h a b e n e 1. 
2. A u f d i e v e r d e c k t e I r o n i e . . . a u f m e r k s a m z u machen ( C i c . 1 , 2 8 6 ) 
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Verd ienst 

1. Die ihm [sokrates]] eigene Art von Ironie, die ihm seine 
Verehrer sogar zum besondern Verdienst anrechnen (22,71) 

verkannte I. 

A) Von Eiguren im Werk verkannte I» 

1. Und h i e l t fiir Ironie, was du mir sagtest (3,44-) 
2. s.unter Abderiten 2. 
3- s.unter Abderiten 4. 

B) Vom Leser verkannte I. 

1. s.unter A t t i s c h e s Salz 1. 
2. s.unter Ernst 2. 
3- s.unter mifiverstandene Ironiker 5« 
4. s.unter handgreifliche I. 3-

G) Von Wieland selbst nicht k l a r erkannte I. 

1. s.unter Ernst 1. 
2. Dies k l i n g t ziemlich nach Ironie, und i s t es vermuthlich 

auch (Cic.IV,483) 

D) Von Ubersetzern verkannte I. 

1. Cruquius w i t t e r t hier eine Ironie, wo gewiB sonst. niemand 
eine find en wird (Hor.Br.1,80) 

2. Der gelehrte GeBner muB nicht h e i t e r gewesen seyn, da es 
ihm vorkam, er konne i n allem diesem keine Spur von Ironie 
wahrnehmen,....so i s t ' s doch wohl Ironie (Hor.Br.I,142) 

3. Diejenigen, die l i e b e r einen Schmarotzer aus einem von Plau-
tus Stiicken aus ihm machen wollen, erlauben s i c h eine s e l t -
same A r t , die alt e n Dichter auszulegen, und verkehren eine 
beiBende Ironie i n einen f r o s t i g e n SpaB. Daher mich wundert, 
Baxtern unter ihnen zu finden, - der sonst im Horaz auch 
wohl Ironie sieht, wo gewiB keine zu sehen i s t (Hor.Br.II,292) 

4. ^BaxteiQ a l l e i n habe Nase genug gehabt, die Ironie zu riechen 
(Hor.Br.II,295) 

5. [Baxter, der diesen schonen Sinn in..7] ganz unschickliche 
Ironie verkehrt (Hor.Br.II,296) 
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•D) Von tfbersetzern verkannte I. 

6. Diese gar nicht i r o n i s c h klingende S t e l l e (Luc.Ill,310) 
7. Wie Massieu h i e r die Ironie nicht merken konnte (Luc.V,180) 
8. DaB dieser Aufsatz nichts a l s eine durchgangige 

Ironie sey (Luc.V,245) 
9- L e i c h t f e r t i g e r Mensch! Wer erkennt nicht i n diesem und so 

manchem ahnlichen Ziigen die lucianische Ironie (Luc.V,276) 
10. Manutius, der die Ironie i n dem ersten Satz dieser ver-

dorbenen S t e l l e sogleich ausspiirte (Cic.11,517) 
Verspottung (s.a.Spott) 

1. s.unter Eigenliebe 1. 

Verstellung 

1. Bedarf es der Ironie gar nicht,...so u n v e r s t e l l t und 
geradezu sprechen (56,216) 

2. Es i s t also abermals Ironie, wenn er Horaz s i c h s t e l l t , 
a l s ob er den Iccius...bewundere (Hor.Br.1,142) 

5. s.unter Sophisten 5-
4. s.unter Gegensinn 9-
5- Ob es nicht Verstellung sey (22,62) 
6. s.unter Sokrates E 5» 
7« s.unter Sokrates E 6. 
8. s.unter Sokrates E 7. 

Verwunderung 

1. s.unter Ton 1. 

Vorwand 

1. Unter dem ironischen Vorwand (24,52) 

Vorwurf 
1. DaB dies ein l e i s e r und etwas ironischer Vorwurf s e i , 

i s t ziemlich sichtbar (Cic.V,441) 
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-w-

Waffe 

1. s.unter Sokrates F 3-

2. s.unter Sokrates F 4-. 

Wahrheit 

1. s.unter mildernde I. 1 
2. s.unter Ernst 8. 
3. s.unter prahlen 2. 

werkimmanente I. 

1. Den l e i c h t e n , launevollen und ironischen Ton seiner 

Werkzeug 

1. s.unter Sokrates F 2. 

Wieland 
1. s.unter E i r o n 1 
2. s.unter handgreifliche I. 3-

Witz 

1. s.unter Geschmack 1. 
2. s.unter Geschmack 2.. 
3. Gewitzelt, i r o n i s i r t und i n die Luft gefochten (24-,38) 

wohltatig 
1. s.unter p o l i t e I. 1. 

Wortverstand, wortlich verstandene I. 

2. In seiner ironischen Rednerschule 
3- Die gegenwartige ironische Rednerschule 

S c h r i f t e n (Hor.Br.1,203) 
(Luc.I,11) 
(Luc.VI,5) 

1. s.unter handgreifliche I. 5-



-326-

-X-

Xenophon 

1. Sagt Xenophon mit einer E i n f a l t , die man fiir Sokratische 
Ironie halten miiBte (23,21) 

2. Die bekannte Manier im D i a l o g i s i r e n , welche dem achten 
Sokrates eigen war und vom Xenophon i n seinem Symposion 
so schon d a r g e s t e l l t wird (24,35) 

3. s.unter S a t i r e 1. 
4. So wie i n dem, was Plato den Sokrates von Aspasien sagen 

laBt, etwas Uebertriebenes und Ironisches i s t : so ernst-
haft i s t hingegen der Ton, worin Xenophors Sokrates..., 
spricht (32,527) 

Zug 

1. s.unter Sokrates B 14. 
2. s.unter Hationalcharakter 1. 
5. s.unter Sokrates 0 5« 


