


Goethe-Jahrbuch 2009
Band 126





 Goethe-
 JahrBuch
Im Auftrag

des Vorstands der Goethe-Gesellschaft

herausgegeben

von

Werner Frick, Jochen Golz, Albert Meier  

und Edith Zehm

 einhundertsechsundzwanziGster Band

 der GesamtfolGe

 2009

wallstein VerlaG



Redaktion: Dr. Petra Oberhauser
Mit 7 Abbildungen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet,  
das Werk unter Verwendung mechanischer, elektronischer und anderer Systeme in irgend-
einer Weise zu verarbeiten und zu verbreiten. Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der 
Vervielfältigung – auch von Teilen des Werkes – auf fotomechanischem oder ähnlichem 
Wege, der tontechnischen Wiedergabe, des Vortrags, der Funk- und Fernsehsendung, der 
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, der Übersetzung und der literarischen oder an-
derweitigen Bearbeitung.

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier

© Wallstein Verlag, Göttingen
www. wallstein-verlag.de

Vom Verlag gesetzt aus der Sabon
Umschlag: Willy Löffelhardt

Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen

ISBN (print) 978-3-8353-0762-9
ISBN (eBook, pdf) 978-3-8353-2199-1

ISSN: 0323-4207



Inhalt

13 Vorwort

15 Rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft zur Eröffnung der 81. Haupt-
versammlung
dr. habil. Jochen Golz

21 Grußwort des Kultusministers des Freistaates Thüringen
Bernward müller

23 Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar
stefan wolf

25 Grußwort einer Stipendiatin aus Georgien
mariam mtchedlidze

27 Vorträge während der 81. Hauptversammlung

27 Yoshito takahashi
 ›Weltliteratur‹ bei Wieland und Goethe

40 dieter Borchmeyer
 Iphigenien. Goethe und die Tradition eines Mythos

52 hans-Jürgen schings 
 Kein Revolutionsfreund. Die Französische Revolution im Blickfeld Goethes 

65 Gerhard müller
 Weimar – Goethes politisches Projekt

79 Jane K. Brown
 Faust als Revolutionär: Goethe zwischen Rousseau und Hannah Arendt

90 andrea albrecht
 Vom »wahren, weltbürgerlichen Sinne«. Goethe und die Kosmopolitismus-

debatte seiner Zeit

103 Barbara Beßlich
 »am Klavier wie hinter den Kanonen«. Goethe und Napoleon und was das 

19. Jahrhundert daraus machte



6 Inhaltsverzeichnis

115 anil Bhatti
 Der Orient als Experimentierfeld. Goethes »Divan« und der Aneignungs-

prozess kolonialen Wissens

129 irmgard egger
 »unermeßliche Räume«. Weltbürgertum versus Auswandererutopie in »Wil-

helm Meisters Wanderjahren«

138 manfred Koch
 ›Weltliteratur‹ in Goethes Altersroman »Wilhelm Meisters Wanderjahre«

149 dennis f. mahoney
 »Ubi bene, ibi patria« oder: Amerika, hast du es besser?

161 terence James reed
 Goethe – der Weltbürger als Weltleser. Lektüre als Akzeptanz des Fremden

174 Abhandlungen

174 thomas Gärtner
 Das Motiv der Hoffnung in Goethes Achilleisfragment

182 Gerhard Kaiser (freiburg i. Br.)
 Kann Klassik widerrufen werden? Gerhart Hauptmanns Iphigenie in Hitlers 

Weltkrieg

194 Gerhard Kaiser (Göttingen)
 Entschleunigung im Zeichen Goethes – ›Dichtungs-‹ und ›Lebenswissenschaft‹ 

in Günther Müllers »Morphologischer Poetik«

211 Dokumentationen und Miszellen

211 Günter arnold
 Ein unbekannter Brief Johann Gottfried Herders an Goethe

215 sabine schäfer
 »Reinhardt, Schriftsteller«. Eine biobibliographische Recherche

224 dieter richter
 Goethe auf der Via Appia. Vorschlag zur Emendation einer Textstelle in der 

»Italienischen Reise«

226 edith zehm, Katharina Krügel, sebastian mangold
 Goethes »Numismatischer Talisman«. Zur wiederaufgefundenen Mionnet’schen 

Abdrucksammlung in Weimar



7Inhaltsverzeichnis

245 Gunhild Berg
 Neue Blicke auf Goethes »gewünschte Farbenbilder«. Ein bislang unedierter 

Brief von Wolfgang Kaspar Fikentscher an Regina Susanna Johanna Martius 
vom 28. August 1822

260 dieter Borchmeyer, Peter Gülke
 »Die Leiden des alten Werther«. Martin Walsers Goethe-Roman »Ein lieben-

der Mann«. Ein Dialog zwischen Dieter Borchmeyer und Peter Gülke

270 Rezensionen

270 Johann Wolfgang Goethe: Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag 
der Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, hrsg. von Georg 
Kurscheidt, Norbert Oellers u. Elke Richter. Bd. 1: 23. Mai 1764 – 30. De-
zember 1772. Hrsg. von Elke Richter u. Georg Kurscheidt. Bd. 2: Anfang 
1773 – Ende Oktober 1775. Hrsg. von Georg Kurscheidt u. Elke Richter
Besprochen von Klaus-detlef müller

274 Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auf-
trag der Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, hrsg. von 
 Jochen Golz unter Mitarbeit von Wolfgang Albrecht, Andreas Döhler, Sebas-
tian Mangold u. Edith Zehm. Bd. IV, 1: 1809-1812. Text. Hrsg. von Edith 
Zehm, Sebastian  Mangold u. Ariane Ludwig. Bd. IV, 2: 1809-1812. Kom-
mentar. Hrsg. von Edith Zehm, Sebastian Mangold u. Ariane Ludwig
Besprochen von norbert oellers

277 Johann Wolfgang von Goethe: »Die Actenstücke jener Tage sind in der größ-
ten Ordnung verwahrt …«. Goethe und die Gründung der »Jenaischen All-
gemeinen Literaturzeitung« im Spiegel des Briefwechsels mit Heinrich Carl 
Abraham Eichstädt. Hrsg. von Ulrike Bayer
Besprochen von Katja deinhardt

278 Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten (EGW). Begründet von 
Momme Mommsen. Fortgeführt u. hrsg. von Katharina Mommsen. Redak-
tion Peter  Ludwig u. Uwe Hentschel. Bd. IV: Entstehen – Farbenlehre
Besprochen von christoph cremer

281 Goethe-Handbuch. Supplemente. Bd. 1: Musik und Tanz in den Bühnen-
werken. Hrsg. von Gabriele Busch-Salmen unter Mitarbeit von Benedikt 
Jeßing
Besprochen von dieter Borchmeyer

282 Kristin Knebel: Goethe als Sammler figürlicher Bronzen. Sammlungsgeschichte 
und Bestandskatalog
Besprochen von Bernhard maaz



8 Inhaltsverzeichnis

284 Werner Keller: »Wie es auch sei, das Leben …«. Beiträge zu Goethes Dichten 
und Denken
Besprochen von dirk Kemper

286 Sabine Appel: Johann Wolfgang von Goethe. Ein Porträt
Besprochen von sabine doering

289 Rüdiger Safranski: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft
Besprochen von terence James reed

291 Sigrid Damm, Hamster Damm: »Geheimnißvoll offenbar«. Goethe im Berg
Besprochen von margrit wyder

292 Mathias Mayer: Natur und Reflexion. Studien zu Goethes Lyrik
Besprochen von dirk von Petersdorff

293 Gerhard Neumann, David E. Wellbery (Hrsg.): Die Gabe des Gedichts. 
 Goethes Lyrik im Wechsel der Töne
Besprochen von reiner wild

295 Hartmut Reinhardt: Die kleine und die große Welt. Vom Schäferspiel zur 
 kritischen Analyse der Moderne: Goethes dramatisches Werk
Besprochen von albert meier

297 Christa Bürger: Goethes Eros
Besprochen von irmela von der lühe

300 Jochen Klauß: Genie und Geld. Goethes Finanzen
Besprochen von Georg Bollenbeck

302 Anna Maria Arrighetti: Mensch und Werk in kritischen Publikationen  
des George-Kreises. Zu Friedrich Gundolfs »Goethe« und Ernst Bertrams 
» Nietzsche –  Versuch einer Mythologie«
Besprochen von christoph Perels 

304 Katrin Seele: Das »geistige Band«. Naturforschung, Didaktik und Poesie in 
 Goethes Gedichtsammlung »Gott und Welt«
Besprochen von olav Krämer

306 Eberhard Lippert-Adelberger: Im Zeichen der köstlichen Vier. Studien zum 
Liebes- und Sexualitätsdiskurs bei Goethe
Besprochen von waltraud maierhofer

307 Christoph Cremer (Hrsg.): Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebens-
wissenschaften von 1800-2000

 Jocelyn Holland: German Romanticism and Science. The Procreative Poetics 
of Goethe, Novalis, and Ritter
Besprochen von stefan höppner



9Inhaltsverzeichnis

310 Stefan Blechschmidt: Goethes lebendiges Archiv. Mensch – Morphologie – 
Geschichte
Besprochen von moritz Baßler

312 Matthias Buschmeier: Poesie und Philologie in der Goethe-Zeit. Studien zum 
Verhältnis der Literatur mit ihrer Wissenschaft
Besprochen von steffen martus

314 Carl Gustav Carus. Natur und Idee. Katalog. Ausstellung der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden und der Staatlichen Museen zu Berlin, 26. Juni 
bis 20. September 2009 und 9. Oktober 2009 bis 10. Januar 2010. Hrsg. von 
Petra Kuhlmann-Hodick, Gerd Spitzer u. Bernhard Maaz

 Carl Gustav Carus. Wahrnehmung und Konstruktion. Essays. Interdisziplinä-
res Kolloquium, 21. bis 23. Mai 2008, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
Hrsg. von Petra Kuhlmann-Hodick, Gerd Spitzer u. Bernhard Maaz
Besprochen von thomas Beck

316 Harald Wentzlaff-Eggebert: Weimars Mann in Leipzig. Johann Georg Keil 
(1781-1857) und sein Anteil am kulturellen Leben der Epoche. Eine doku-
mentierte Rekon struktion
Besprochen von rüdiger nutt-Kofoth

318 Silke Heckenbücker: Prometheus, Apollo, Zeus/Jupiter – Goethe-Bilder von 
1773 bis 1885
Besprochen von martin dönike

320 Markus Winkler: Von Iphigenie zu Medea. Semantik und Dramaturgie des 
Barbarischen bei Goethe und Grillparzer
Besprochen von annette simonis

322 Lea Marquardt: Goethes »Faust« in Frankreich. Studien zur dramatischen 
Re zeption im 19. Jahrhundert
Besprochen von raymond heitz

324 Paola Del Zoppo: »Faust« in Italia. Ricezione, adattamento, traduzione del 
capolavoro goethiano
Besprochen von marino freschi

326 Edda Burger-Güntert: Robert Schumanns »Szenen aus Goethes ›Faust‹«. 
Dichtung und Musik
Besprochen von nicola Gess

328 Ghorbanali Askarian: Ost-westliche Begegnung in der Poesie. Muhammad 
Iqbals »Botschaft des Ostens« als Antwort auf Goethes »West-östlichen 
 Divan«
Besprochen von christina oesterheld



10 Inhaltsverzeichnis

330 Alokeranjan Dasgupta: Goethe und Tagore. Eine vergleichende Studie
Besprochen von shaswati mazumdar

332 Jochen Golz, Adrian Hsia (Hrsg.): Orient und Okzident. Zur Faustrezeption 
in nicht-christlichen Kulturen
Besprochen von michaela holdenried

334 Goethe in chinesischer Übersetzung und Forschung (1878-2008). Eine kom-
mentierte Bibliographie. Wissenschaftlich ermittelt u. hrsg. von Zhengxian Gu
Besprochen von Jochen Golz

336 Essay-Wettbewerb der Goethe-Gesellschaft

336 Rede zur Auszeichnung der Preisträger des 2. Essay-Wettbewerbs der Goe-
the-Gesellschaft am 4. Juni 2009 im Deutschen Nationaltheater Weimar
Prof. dr. werner frick

341 Die Preisträger des 2. Essay-Wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft

342 roland muntschick
 Warum Goethes Lyrik lesen?

349 sebastian wilde
 Die artikulierte Lücke. Über die Möglichkeiten der Kunst in Goethes »Cam-

pagne in Frankreich 1792« und »Belagerung von Maynz«

355 Birte lipinski
 Der Gattenwechsel im Gattungswechsel oder: Wie man Goethes »Wahl-

verwandtschaften« auf den neuesten Stand dramatisiert

362 tobias roth
 Ein unverständlicher Anspruch. Zu Goethes Satz: »Man weicht der Welt 

nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer 
mit ihr als durch die Kunst«

366 sebastian treyz
 »Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man ver-

knüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«. Überlegungen zum 
Verhältnis von Natur und Kunst in Goethes Ästhetik

374 Gabriela zgrzebnicka
 »Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man ver-

knüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«. Was könnte der Satz 
aus Goethes »Maximen und Reflexionen« meinen? Und hat er heute noch 
Gültigkeit?



11Inhaltsverzeichnis

380 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft 

380 In memoriam

385 Bericht über die 81. Hauptversammlung vom 3. bis 6. Juni 2009: »Weite Welt 
und breites Leben« – Goethe, der Weltbürger

388 Tätigkeitsbericht des Präsidenten

398 Protokoll der Mitgliederversammlung am 5. Juni 2009 in Weimar

405 Geschäftsbericht des Schatzmeisters für die Jahre 2007 und 2008

409 Bericht der Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2007 und 2008

411 Ehrung mit der Goldenen Goethe-Medaille

417 Rede von Herrn Prof. Dr. Norbert Miller beim Empfang der Goethe-Me-
daille

419 Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

424 Bericht über das 5. Symposium junger Goetheforscher am 3. Juni 2009 in 
Weimar

428 Bericht über die Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften vom 21. 
bis 24. Mai 2009 in Frankfurt am Main

431 Bericht über den 5. internationalen Sommerkurs der Goethe-Gesellschaft 
vom 16. bis 29. August 2009

433 Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2009

435 Stipendiatenprogramm im Jahr 2009

436 Dank für Zuwendungen im Jahr 2009

438 Dank für langjährige Mitgliedschaften in der Goethe-Gesellschaft

440 Tätigkeitsberichte der Ortsvereinigungen für das Jahr 2008

463 Aus dem Leben ausländischer Goethe-Gesellschaften

463 Bericht über das Podium zur Tätigkeit der Goethe-Gesellschaften im Ausland 
am 6. Juni 2009



12 Inhaltsverzeichnis

466 Ausschreibungstext zur Vergabe von Goethe-Stipendien

467 Die Mitarbeiter dieses Bandes

470 Goethe-Bibliographie 2008 mit Namenregister

537 Liste der im Jahr 2009 eingegangenen Bücher

539 Siglen-Verzeichnis

540 Abbildungsnachweis

541 Manuskripthinweise



Vorwort

historische Begriffe sind wie alles Gedachte und Geschriebene der zeit unterworfen; 
sie können in Vergessenheit geraten, ihre wirkungsmacht aber auch kontinuierlich 
unter Beweis stellen und zuweilen sogar eine nicht vorhersehbare Konjunktur er-
leben.

letzteres ist in jüngerer zeit dem Begriff weltliteratur widerfahren, den zwar 
wieland geprägt, Goethe aber recht eigentlich in umlauf gesetzt hat; ›weltbürger-
licher sinn‹ und weltliteratur sind für ihn zwei seiten einer medaille gewesen. im 
zeitalter der Globalisierung, zu deren folgen ein weltweiter austausch kultureller 
Güter gehört, hat Goethes Vorstellung von weltliteratur, die den aspekt von Kom-
munikation in einem umfassenden sinne in den mittelpunkt stellt, eine neue di-
mension erhalten. die oft beschworene Globalisierung vollzieht sich nicht im zei-
chen einer die Kontinente übergreifenden weltharmonie. Vielmehr prägen sich in 
den Kulturen der welt Gegensätze aus, die von den theoretikern des zeitgeistes in 
eine martialische metaphorik gefasst werden; vom clash of civilizations ist die 
rede. ein vergebliches unterfangen bliebe es, Goethe dagegen einfach als heils-
bringer aufzurufen; manches wäre schon gewonnen, wenn Goethes auffassung, 
kulturelle alterität sei nicht nur zu tolerieren, sondern in ihren historischen wur-
zeln aufzusuchen und dann in ihrer eigenheit anzuerkennen, allgemeinere Verbrei-
tung fände. mehr als eine historische epoche trennt uns von Goethe, doch was er 
an der schwelle der moderne über das Verhältnis von eigenem und fremdem im 
Prozess kultureller Kommunikation gesagt hat, verdient stets von neuem zur dis-
kussion gestellt zu werden.

es war mithin ein durchaus aktuelles Bedürfnis, das den Vorstand der Goethe-
Gesellschaft bewogen hatte, das thema Goethe, der Weltbürger auf die tagesord-
nung der hauptversammlung 2009 zu setzen. Gleichermaßen war der Vorstand 
bestrebt, möglichst viele Germanisten aus dem ausland zu wort kommen zu lassen. 
weltbürgertum und weltliteratur erwiesen sich in der Perspektive der referenten 
als korrelierende Begriffe. während der festvortrag von Yoshito takahashi den 
Begriff weltliteratur in einen weiten geistesgeschichtlichen Bezugsrahmen stellte, 
konzentrierten sich die Vorträge in den arbeitsgruppen auf allgemeinhistorische 
wie auf werk- und rezeptionsgeschichtliche aspekte des themas. Überzeugend 
konnte gezeigt werden, dass Goethes Konzept von weltbürgertum seine wurzeln 
sowohl in seinem ›weltbürgerlichen sinn‹ als auch in seinem generellen Verständnis 
von Politik hat, worin sein Verhältnis zur französischen revolution ein starkes 
Korrektiv darstellt und nach der Jahrhundertwende napoleon eine ›dämonische‹ 
Position behauptet; von dessen europapolitik erhoffte sich Goethe gleichwohl eine 
Befriedung des Kontinents. auch wenn sich das Konzept des ›weltlesers‹ Goethe 
von einer weltkultur im zeichen von Kommunikation und daraus erwachsendem 
wechselseitigem Begreifen poetisch und poetologisch erst im West-östlichen Divan 
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herausbildet und danach insbesondere in Wilhelm Meisters Wanderjahren entfaltet 
wird, so liegen seine ursprünge bereits in den dramen um iphigenie und faust. 
dass von dem vielfach noch unterschätzten ›archivroman‹ Wilhelm Meisters 
Wander jahre Verbindungslinien zu ziehen sind zur realhistorischen wie kulturellen 
migrationsbewegung unserer zeit, ließen die entsprechenden Beiträge ebenfalls 
erkennbar werden.

auf dem felde der intellektuellen auseinandersetzung erweist sich Goethes werk 
im hinblick auf seine substanz und seine aktualität als Bestandteil einer wissen-
schaftlichen weltkultur. darüber gibt der stattliche rezensionsteil des Jahrbuchs 
ebenso auskunft wie die periodische Bibliographie, die nach wie vor Goethe-
freunden in aller welt wege zu Goethe aufzeigen soll.

im oktober 1809 ist Goethes roman Die Wahlverwandtschaften erschienen. 
selbst zweihundert Jahre danach stellen sich dessen ästhetische Geheimnisse für 
jeden interpreten als herausforderung dar. so lag es nahe, unter die themen des 
zweiten essay-wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft eine maxime aus den Wahl-
verwandtschaften aufzunehmen, die sich unter den 40 jungen essayisten beson-
derer Beliebtheit erfreute. die abgedruckten preisgekrönten essays bilden das 
scharnier zwischen dem im engeren sinne wissenschaftlichen teil des Jahrbuchs 
und den mitteilungen aus unserer Gesellschaft. dass sich hier die stimme einer 
jungen Generation Geltung verschafft, möchten wir nicht zuletzt als zeichen für 
die lebendigkeit unserer Gesellschaft verstehen.

Die Herausgeber



Rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft  
zur Eröffnung der 81. Hauptversammlung

dr. haBil. Jochen Golz

sehr geehrter herr minister müller,
sehr geehrter herr staatssekretär haußner,
meine sehr verehrten damen und herren,
liebe mitglieder und freunde der Goethe-Gesellschaft,

zur eröffnung der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft darf ich sie hier 
im deutschen nationaltheater weimar herzlich willkommen heißen. mein will-
kommensgruß gilt den mitgliedern und Gästen unserer Gesellschaft aus zwanzig 
staaten, darunter studenten und junge wissenschaftler, ehemalige und gegen-
wärtige stipendiaten, Vorsitzende ausländischer Goethe-Gesellschaften, die sich in 
größerer zahl in weimar eingefunden haben.

»Weite Welt und breites Leben« – Goethe, der Weltbürger, so lautet das thema 
der diesjährigen zusammenkunft. weltbürgerlich im besten sinne ist die musik,  
die eingangs erklungen ist, ein triosatz von felix mendelssohn Bartholdy, der  
als zwölfjähriger schon Goethe vorgespielt hat, später im europäischen musik-
leben festen fuß fasste und im langsamen satz seiner italienischen sinfonie die er-
innerung an seinen lehrer carl friedrich zelter und an den zelter-freund Goethe 
wachrief. weltbürgerlich darf aber auch die Gemeinschaft der musizierenden ge-
nannt werden, die uns mit ihrem spiel freude und Genuss bereitet haben: die spa-
nische Pianistin irene hierrezuelo, die deutsche Violinistin susanne steinkühler und 
die koreanische cellistin hyerim cho. ein herzlicher dank geht an die studieren-
den der hochschule für musik franz liszt in weimar, und ebenso herzlich sei den 
lehrenden gedankt, die sie in der weltsprache der musik unterrichten.

»Gott grüß’ euch, Brüder, / sämmtliche oner und aner!« hat Goethe 1827 iro-
nisch den onern und anern, den angehörigen aller Parteiungen, zugerufen und sie 
anschließend wissen lassen: »ich bin weltbewohner, / Bin weimaraner« (wa i, 3,  
s. 314). in der spannung von Öffnung zur welt und räumlich begrenzter wendung 
nach innen können wir Goethes leben und werk begreifen. mehr als fünfzig Jahre 
lang bildete weimar, ein halbes Jahrhundert lang bildete das haus am frauenplan 
seinen lebensmittelpunkt. weimar wurde darum selbstverständlich der Gründungs-
ort der Goethe-Gesellschaft, die sich am 20. und 21. Juni 1885 konstituierte, und 
blieb bis heute deren sitz. als in der zeit der deutschen teilung eine spaltung der 
Gesellschaft drohte, haben die Präsidenten anton Kippenberg und andreas Bruno 
wachsmuth stets auf weimar als dem sitz der Gesellschaft bestanden – gegen 
wider stände in ost und west. wenn man heute Briefe wachsmuths aus den 1950er 
und 1960er Jahren liest, glaubt man zu spüren, dass wachsmuth niemals das ferne 
ziel der deutschen einheit aus den augen verloren hat, dass er so manchen Kom-
promiss geschlossen hat in der zuversicht, eines tages die mitglieder der Goethe-
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Gesellschaft in einer wahrhaft weltoffenen stadt weimar begrüßen zu können. er 
selbst hat die einlösung seiner hoffnung nicht mehr erleben können. wir aber er-
freuen uns einer weltoffenheit, wie sie seit 1990 allen deutschen zuteil geworden 
ist. weimar und thüringen sind wie zu zeiten der Klassiker durch viele fäden mit 
der welt verbunden.

thüringen ist das sitzland der Goethe-Gesellschaft. naturgemäß ist die Ver-
bindung zwischen dem freistaat thüringen und der Goethe-Gesellschaft besonders 
eng und vertrauensvoll und es gehört zu den guten traditionen unserer hauptver-
sammlung, dass wir hohe repräsentanten des politischen lebens in thüringen hier 
im deutschen nationaltheater begrüßen können. wenn in diesem Jahr minister-
präsident dieter althaus nicht zu uns sprechen kann, so ist dies zwingenden poli-
tischen terminen geschuldet. ich muss nicht eigens darlegen, welch drängenden 
Problemen sich in der gegenwärtigen krisenhaften weltverfassung auch der minis-
terpräsident des freistaates thüringen zu stellen hat. ihn begleiten auf diesem wege 
unsere besten wünsche. dass sie, sehr geehrter herr minister müller, heute das 
wort an uns richten, sehen wir gleichermaßen als zeichen der wertschätzung einer 
großen tradition wie als anerkennung unserer gegenwärtigen tätigkeit an. seien 
sie herzlich willkommen. am heutigen morgen haben sie ehemalige Goethe-stipen-
diaten des freistaates empfangen und sich davon überzeugen können, welch erfolg-
reichen weg die jungen wissenschaftler inzwischen eingeschlagen haben. dankbar 
nehmen wir das uns gewährte Vorschlagsrecht für das Goethe-stipendium des frei-
staates wahr und dankbar sei auch erwähnt, dass der freistaat uns kontinuierlich 
finanzielle zuwendungen gewährt.

als weltoffen erweist sich die Goethe-Gesellschaft nicht zuletzt in ihrem eigenen 
stipendienprogramm, das unter der Präsidentschaft von Prof. dr. werner Keller 
1993 ins leben gerufen wurde. dank privater förderer und dank der zuwendun-
gen des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien können jährlich 
in der regel zwölf stipendiaten eingeladen werden. der Begründer und unermüd-
liche förderer unseres Programms, unser jetziger ehrenpräsident Prof. Keller, ist 
anwesend; herzlich darf ich ihn und seine frau in unserer mitte begrüßen. werner 
Kellers besondere humanitäre fürsorge gehört dem leidgeprüften Georgien, das 
zum spielball der weltmächte zu werden droht. ungeachtet aller politischen und 
sozialen Probleme in Georgien haben die deutsche sprache und literatur dort nach 
wie vor einen hohen stellenwert, empfangen wir in jedem Jahr in weimar begabte 
junge studenten und wissenschaftler. heute haben wir die freude, ein Grußwort 
von frau mariam mtchedlidze zu hören, einer ehemaligen stipendiatin des frei-
staates, die zurzeit einen längeren forschungsaufenthalt an der friedrich-schiller-
universität Jena absolviert. seien sie uns herzlich willkommen.

weltoffen und gastfrei ist auch die stadt weimar, deren oberbürgermeister, 
herrn stefan wolf, ich herzlich begrüße und dem ich dafür danke, dass die stadt 
weimar ihr scherflein zur ausrichtung der hauptversammlung beigetragen hat. 
nicht ohne nebensinn füge ich hinzu, dass die Goethe-Gesellschaft für die hotel-
lerie der stadt – zur zeit der hauptversammlung ohnehin, doch dank der reise-
freudigkeit ihrer mitglieder auch über die zeit dazwischen – einen nicht unerheb-
lichen wirtschaftsfaktor darstellt. die repräsentanten der weimarer Gastlichkeit 
hier im saal darf ich herzlich begrüßen; stellvertretend für alle erlauben sie mir die 
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persönliche Begrüßung von herrn albert Voigts, dem direktor des Grand hotels 
russischer hof.

es ist mir eine große freude, herrn stephan märki, den Generalintendanten des 
deutschen nationaltheaters, begrüßen zu können und ich danke ihm dafür, dass er 
uns sein haus zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt hat. in seinen mit-
arbeitern finden wir stets sehr hilfsbereite Partner, und deren große Kollegialität hat 
sich gerade bei der spielplangestaltung des heutigen abends erwiesen, die höherer 
Gewalt zufolge einige Komplikationen aufwies und am ende zur Zauberflöte 
führte. Vor zwei Jahren hatte ich noch gute wünsche für das deutsche national-
theater formulieren müssen, die, bezogen auf die klassische Periode, in den satz 
mündeten: »was damals an theaterarbeit von hoher Qualität in allen Gattungen 
unter den kargen Verhältnissen des herzogtums sachsen-weimar möglich war, 
sollte heute erst recht Bestand und zukunft haben«. ich freue mich sehr, dass die 
von mir damals skizzierte theaterarbeit unter ihrer leitung, sehr geehrter herr 
märki, nunmehr fortgesetzt werden kann.

seit den tagen ihrer Gründung hat die Goethe-Gesellschaft einen internationa-
len status besessen und ihre in die welt hineinstrahlende wirkung korrespondiert 
aufs glücklichste mit Goethes weltbürgertum. doch erst nach 1990 hat die Goethe-
Gesellschaft ihre internationalen Kontakte, von den Konflikten des Kalten Krieges 
unbelastet, entfalten und ausbauen können. zahlreiche neue internationale Goethe- 
Gesellschaften sind seither entstanden; insgesamt sind es heute 38 – die jüngste 
Gründung erfolgte vor wenigen wochen in são Paulo in Brasilien. an dieser stelle 
habe ich die traurige Pflicht, ihnen mitzuteilen, dass sich die brasilianische Germa-
nistin dr. izabela maria furtado-Kestler, Gründungsmitglied der dortigen Goethe-
Gesellschaft, auf dem weg nach weimar zur hauptversammlung befunden hat – in 
der unglücksmaschine der air france.

es war für uns ehre und Pflichtgebot zugleich, die diesjährige wissenschaftliche 
Konferenz wiederum zu einem diskussionsforum der internationalen Germanistik 
werden zu lassen. unter uns begrüße ich referenten und diskussionsleiter aus sech-
zehn staaten. der deutschen forschungsgemeinschaft sei für die finanzielle unter-
stützung unserer wissenschaftlichen Konferenz gedankt.

mit besonderer freude erwähne ich, dass an der sonnabendlichen Podiumsdiskus-
sion zum thema Goethe im Ausland herr Prof. dr. h. c. Klaus-dieter lehmann, 
der Präsident des Goethe-instituts münchen, teilnehmen wird. Gute kooperative 
Beziehungen zwischen den internationalen Goethe-Gesellschaften und den jeweils am 
ort befindlichen Goethe-instituten stehen auf unserer wunschliste obenan. »Goethes 
sprache ist attraktiv«, hat Bundeskanzlerin merkel bei ihrem Besuch in der münch-
ner zentrale des Goethe-instituts im september 2008 formuliert. dass Goethe nach 
wie vor zu den am meisten übersetzten deutschen autoren gehört, ist eine tatsache. 
in jüngster zeit ist, um ein repräsentatives Beispiel zu geben, in frankreich eine neue 
vollständige Faust-Übersetzung von Jean lacoste und Jacques le rider erschienen.

traditionell wurde unsere hauptversammlung gestern mit dem Symposium jun-
ger Goetheforscher eröffnet, bei dem wissenschaftler aus russland, Großbritannien, 
schweden und deutschland referiert haben. sie fanden wiederum ein sehr interes-
siertes zahlreiches Publikum. herzlich ist der sparkassen-Kulturstiftung hessen-
thüringen für die wiederholte förderung unseres symposiums zu danken.
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eine talentprobe anderer art haben vierzig studenten und junge wissenschaftler 
abgelegt, die sich beim zweiten essay-wettbewerb der Goethe-Gesellschaft zu wort 
gemeldet haben. dass darunter zehn ausländische einsendungen waren – auch aus 
armenien und indien –, hat die Jury besonders gefreut. so lag es nahe, abweichend 
von der ausschreibung einen sonderpreis für die beste ausländische einsendung  
zu vergeben. die lobrede auf die Preisträger wird unser Vorstandsmitglied Prof. 
dr. werner frick, einer der Juroren, halten.

es ist eine besondere ehre und freude, dass die Goethe-Gesellschaft heute einem 
wahren weltbürger im reich der musik ihre höchste auszeichnung zuerkennen 
darf. Prof. dr. h. c. mult. dietrich fischer-dieskau wird in aller welt als ›denkmal 
des deutschen liedes‹ apostrophiert. in einer unvergleichlich langen, erfolgreichen 
Künstlerlaufbahn hat er nicht zuletzt als musikalischer Botschafter Goethes auf 
allen Kontinenten gewirkt und sich darüber hinaus wissenschaftlich mit großen 
Gestalten der europäischen Kultur, so auch mit dem theaterdirektor Goethe, aus-
einandergesetzt. leider kann dietrich fischer-dieskau aus gesundheitlichen Grün-
den die auszeichnung nicht persönlich überreicht werden. an seiner statt wird 
herr Prof. dr. norbert miller, unser zweiter medaillenempfänger, den ich herzlich 
begrüße, medaille und urkunde zusätzlich zu den eigenen auszeichnungsinsignien 
in empfang nehmen. ich zögere sehr, norbert miller nur das Prädikat Germanist 
zuzusprechen, weil er in allen reichen der Kunst zu hause ist – man lese nur sein 
großartiges Buch über Goethe in italien mit dem titel Der Wanderer. allein schon 
durch sein amt als Präsident der Bayerischen akademie der schönen Künste ist der 
laudator des heutigen tages, herr Prof. dr. dieter Borchmeyer, weit über seine 
germanistische Profession hinaus als schirmherr der Künste anzusehen. seien sie 
herzlich willkommen, lieber herr Borchmeyer. ein glücklicher zufall hat es gefügt, 
dass herr Prof. dr. Peter Gülke, gerade in weimar zu seminaren über Joseph 
haydn zu Gast, sich spontan bereit erklärt hat, im Podiumsgespräch heute abend 
für dietrich fischer-dieskau einzuspringen. Peter Gülke, aus weimar stammend, ist 
dem deutschen nationaltheater in besonderer weise verbunden, war er doch, be-
vor er die ddr verließ, anfang der 1980er Jahre musikalischer chef der weimarer 
staatskapelle. wie dietrich fischer-dieskau gehört er zu den seltenen doppelbega-
bungen, die künstlerische Praxis mit brillanten wissenschaftlichen darlegungen zu 
verbinden wissen. auch ihnen, lieber herr Gülke, ein herzliches willkommen.

Goethe hat den Begriff der weltliteratur nicht nur in aller munde gebracht – 
wenngleich die Priorität daran christoph martin wieland zuzuweisen ist –, in Ge-
stalt von Übersetzungen, inszenierungen und wissenschaftlichen interpretationen ist 
Goethes werk selbst Bestandteil der weltliteratur geworden. dieses Phänomen kann 
aus der ferne deutlicher noch als aus einer nahperspektive wahrgenommen wer-
den. der Blick von außen kann unsere erkenntnis des eigenen schärfen, das spek-
trum unseres wissens bereichern. für unseren Vorstand lag es nahe, die diesjährige 
festrede einem ausländischen intellektuellen anzuvertrauen, der aufgrund eigener 
profunder Bildung, einer Verwurzelung in fremder Kultur und aufmerksamem spür-
sinn für kulturelle alterität der frage nachgehen kann, welche Bedeutung Goethes 
idee der weltliteratur unter den Verhältnissen der moderne besitzen kann. der 
festrede von herrn Prof. dr. Yoshito takahashi aus Kyoto sehen wir mit besonderer 
erwartung entgegen. seien sie uns, lieber herr takahashi, herzlich willkommen.
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weltbewohner, weltbürger, weltliteratur – diese Prägungen, meine sehr ver-
ehrten damen und herren, sind ergebnisse von Goethes nachdenken in späteren 
Jahren, da er einerseits konstatierte, sein zeitalter habe sich von ihm abgewandt, 
andererseits aber diesem zeitalter weiterhin seine ungeteilte aufmerksamkeit wid-
mete, sich durch lektüre und Gespräche zu informieren suchte, getreu der eigenen 
maxime: »Bemühe dich, nicht unter deiner zeit zu sein«.

als weltbewohner kann sich jedermann begreifen und in solchem existentiellen 
sinne wollte Goethe sich, wie die eingangs zitierte zahme Xenie zu erkennen gibt, 
unter den anderen weltbewohnern nicht herausgehoben wissen, verstand er sich als 
teil eines Ganzen; doch er zog diese sehr allgemeine Bestimmung sogleich ins Kon-
krete, wenn er sich im selben atemzug als weimaraner bekannte. weltbürgertum 
erweist sich als ein humanitärer status, wie er Goethe erst nach der französischen 
revolution zu Bewusstsein gelangte. der fünfte Gesang seines epos Hermann und 
Dorothea, 1796/97 entstanden, ist Polyhymnia. Der Weltbürger überschrieben. 
mit »einem wahren, weltbürgerlichen sinne«, so heißt es ein Jahr darauf in der 
Einleitung in die Propyläen, »der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und 
wissenschaften stattfinden kann«, sollen »die mannichfaltigen Kunstschätze […] 
allgemein brauchbar« (wa i, 47, s. 32) gemacht werden. der weltbürger, so 1816 
in Goethes Rede bei der Feierlichkeit der Stiftung des weißen Falkenordens, lebe 
»mehr für andere als für sich selbst« (wa i, 36, s. 375). in dieser hinsicht erweist 
sich Goethe als erbe und Bewahrer aufklärerischer Prinzipien, denn die euro-
päische aufklärung hatte ein ethos des altruistischen handelns, hatte anspruch 
und freiheit der Vernunft als signum wahrer humanität auf ihre fahnen geschrie-
ben. als Gegenbild zum weltbürgertum erscheint bei Goethe das Vaterländische, 
dem er in seiner patriotisch-dumpfen erscheinung mit misstrauen begegnete.  
»wo ich nütze ist mein Vaterland!« (wa i, 25.1, s. 181), heißt es in Wilhelm Meis-
ters Wanderjahren. Vaterland der romanfiguren, ort ihres handelns ist eine pro-
spektive kultivierte welt, in der ländergrenzen bedeutungslos werden.

in der orientierung auf das humane begegnen sich weltbürgertum und welt-
literatur in Goethes denken. am 20. Juli 1827 schreibt er an den schottischen 
schiller-Biographen thomas carlyle: 

offenbar ist das Bestreben der besten dichter und ästhetischen schriftsteller aller 
nationen schon seit geraumer zeit auf das allgemein menschliche gerichtet. in 
jedem Besondern, es sey nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder 
 weniger willkürlich ersonnen, wird man durch nationalität und Persönlich-
keit hindurch jenes allgemeine immer mehr durchleuchten und durchschimmern 
 sehn. 

[…] 

was nun in den dichtungen aller nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß 
ist es was die übrigen sich anzueignen haben. die Besonderheiten einer jeden 
muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu 
verkehren; denn die eigenheiten einer nation sind wie ihre sprache und ihre 
münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen 
möglich. (wa iV, 42, s. 268 f.)
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als »Vermittler dieses allgemein geistigen handels« kommt dem Übersetzer in 
 Goethes augen eine hohe Bedeutung zu. das Übersetzen, so heißt es im gleichen 
Brief, bleibe »eins der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen 
weltwesen« (wa iV, 42, s. 270).

in erster linie versteht Goethe unter ›weltliteratur‹ moderne literarische Kom-
munikation in all ihren spielarten und insofern stellt sich weltliteratur für ihn als 
ambivalentes Phänomen dar. einerseits weist es züge des Veloziferischen auf, der 
rastlosen Beschleunigung aller ökonomischen und kulturellen Prozesse in der mo-
derne, andererseits verschafft sich in den literarischen zeugnissen jenes humane 
Geltung, dessen wahrnehmung alle nationen fester aneinanderbinden soll. doch 
Goethes hoffnung bleibt ein Gutteil skepsis beigemischt. »zeitschriften«, so pos-
tuliert er, »werden zu einer gehofften allgemeinen weltliteratur auf das wirksamste 
beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die rede sein könne, die nationen sollen 
überein denken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, 
und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dul-
den lernen« (wa i, 41.2, s. 348).

hat sich Goethes bescheidene hoffnung auf wechselseitige duldung der natio-
nen erfüllt? die frage ist uneingeschränkt wohl weder mit Ja noch mit nein zu 
beantworten. Vielleicht sind wir besser beraten, wenn wir an die stelle allgemeiner 
hoher erwartungen das individuelle Verstehen des anderen, das offenlegen des 
eige nen für den anderen im persönlichen Gespräch, im wissenschaftlichen diskurs, 
in der literatur treten lassen. im Jahre 2005 hat der große israelische schriftsteller 
amos oz den Goethe-Preis der stadt frankfurt am main empfangen. am schluss 
seiner dankrede, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen vom 29. august 
2005 (s. 33), sagte er: 

sich den anderen vorzustellen ist, glaube ich, ein sehr wirksames Gegengift gegen 
fanatismus und haß. ich glaube, daß Bücher, die uns dazu bringen, sich den 
anderen vorzustellen, uns widerstandsfähiger machen gegen die winkelzüge des 
teufels, auch unseres inneren teufels, des mephisto im herzen. […] sich den 
anderen vorzustellen ist nicht nur ein ästhetisches mittel. es ist nach meiner 
ansicht auch ein wichtiger moralischer imperativ. und wenn sie mir ver sprechen, 
mein kleines Berufsgeheimnis nicht zu verraten: sich den anderen vorzustellen ist 
auch ein tiefes, ganz subtiles menschliches Vergnügen.

in solchem sinne seien ihnen allen gute, produktive Begegnungen und Gespräche in 
den nächsten tagen hier in weimar gewünscht!



Grußwort des Kultusministers des Freistaates 
Thüringen

Bernward mÜller

herr Präsident dr. Jochen Golz,
herr oberbürgermeister stefan wolf,
herr Professor takahashi,
Vertreter inländischer und ausländischer Goethe-Gesellschaften,
Goethe-freunde und Gäste,

Gott grüß’ euch, Brüder, 
sämmtliche oner und aner! 
ich bin weltbewohner, 
Bin weimaraner,
ich habe diesem edlen Kreis 
durch Bildung mich empfohlen, 
und wer es etwa besser weiß, 
der mag’s wo anders holen.1

mit diesen worten Goethes begrüße ich sie im namen der thüringer landesregie-
rung. herzlich willkommen in thüringen, herzlich willkommen in weimar!

ich freue mich, dass die 81. hauptversammlung wieder hier stattfinden kann, ist 
die Goethe-Gesellschaft in weimar doch
– eine Botschafterin für die deutsche Klassik und literatur
– unsere regionalpatriotin im europäischen ausland und
– ein zeichen thüringischer interkulturalität.

und sie hat sich ganz im sinne des dichterfürsten in diesem Jahr dem thema 
 Goethe, der Weltbürger verschrieben. Goethes Vorstellung vom weltbürgertum 
war es, dass die menschen durchaus bürgerlich leben können, sich dennoch nicht 
abhängig von bürgerlicher lokalität machen sollten. Konkret stellte Goethe fest, 
dass ideale existenz allerorts möglich ist, indem er sagte: »[…] für den unbefangen 
denkenden, für den der sich über seine zeit erheben kann, [ist] das Vaterland nir-
gends und überall«.2

diesem anspruch werden sie, 600 Gäste aus 20 ländern, heute gerecht. die 
7.000 mitglieder der 59 deutschen ortsvereinigungen sowie die 3.000 mitglieder 
der Goethe-Gesellschaft in weimar aus fünfzig ländern überall auf der welt ver-
einen sich unter dem dach der gemeinsamen literarischen und kulturellen Begeiste-
rung. sie sind fachleute und experten, enthusiasten und schwärmer, vielleicht 
idealisten, auf jeden fall literaturfreunde und -liebhaber, eben Goethe-anhänger.

1 Zahme Xenien, V (wa i, 3, s. 314).
2 Goethe an Johann Jakob hottinger, 15.3.1799 (wa iV, 14, s. 41).
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diese geballte leidenschaft und das gebündelte wissen haben in den letzten 
124 Jahren unzählige Veranstaltungen, editionen und förderprogramme auf den 
weg gebracht. Beispielhaft gehören dazu:
–  die Goethe-sommerschule für schüler zusammen mit der europäischen Jugend-

bildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar
– der Goethe-sommerkurs für studierende
–  das Goethe-Jahrbuch als das Periodikum zur literatur der deutschen Klassik, 

welches mittlerweile zu den standardwerken in internationalen Bibliotheken 
gehört

– die schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft
– die weimarer Goethe-Vortragsreihe und
– das jährliche stipendiatenprogramm.

die thüringer landesregierung weiß die gute arbeit der Goethe-Gesellschaft in 
weimar zu schätzen und ist bemüht, sie auch weiterhin zu unterstützen.

den Vertretern der ausländischen Goethe-Gesellschaften, aber auch der deut-
schen ortsvereinigungen, ihrem großen ehrenamtlichen engagement, gelten außer-
dem unsere hohe anerkennung und unser dank! 

Goethe, der sich nicht nur selbst als weltbürger bezeichnete, prägte in den 
20er Jahren des 19. Jahrhunderts auch den Begriff der weltliteratur. damit verbun-
den war die forderung nach internationaler literaturkommunikation – Kommuni-
kation, in einem, wie Goethe es beanspruchte, »sich immer weiter ausbreitenden 
Kreise«.3 möge die diesjährige hauptversammlung ganz in diesem sinn literarisch-
kommunikativ verlaufen, ihnen einen intensiven erfahrungsaustausch ermöglichen 
und inspiration für die zukunft geben. Vielen dank.

3 Œuvres dramatiques de Goethe, traduites de l’allemand (wa i, 42.1, s. 178).



Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar

stefan wolf

meine sehr geehrten damen und herren, 
liebe Goethe-freunde aus zwanzig ländern! 
seien sie mir alle sehr herzlich in weimar willkommen!

Vor zehn Jahren, 1999 also, feierte unsere stadt das Kulturstadtjahr. und damit fiel 
auf weimar, um es mit Goethe zu sagen, erneut »ein besonder loos« (wa i, 16,  
s. 134). 

die kleine große stadt hatte ihre nominierung zur Kulturstadt europas neben 
ihrer kulturhistorischen Bedeutung dem unesco-welterbestatus der stätten des 
klassischen weimar und des Bauhauses und nicht zuletzt auch Goethes 250. Ge-
burtstag zu verdanken. welterbe und weltbürger bestimmten also das los und be-
einflussen das »ereignis weimar« heute mehr denn je. eine halbe million men-
schen aus aller welt verweilen Jahr für Jahr in der 64.000-einwohner-stadt, um 
den Geist des ortes und seine strahlkraft auf sich wirken zu lassen. 

Globale zeitthemen werden hier verhandelt. wissenschaftliche Kongresse, sti-
pendiatenprogramme, Kunstprojekte und öffentliche Vortragsreihen mit internatio-
naler Beteiligung gehören zum alltagsgeschehen, wie z. B. die neue reihe Vom 
Denken der Welt des Kollegs friedrich nietzsche der Klassik stiftung weimar als 
freiem ort der offenen philosophischen auseinandersetzung und der wissenschaft-
lichen reflexion der modernen lebenswelt. wesentliche Beiträge zum internatio-
nalen kulturellen dialog und diskurs leisten außerdem die Bauhaus-universität, 
das Goethe-institut, die Goethe-Gesellschaft – mit ihren hauptversammlungen wie 
mit den ganzjährigen Vortragsreihen –, die deutsche shakespeare-Gesellschaft, das 
Kunstfest und Vereine wie der e-werk-Verein und das alternative cultur-centrum 
acc. 

wir feiern in diesem Jahr die weimarer Verfassung als Geburtsstunde der demo-
kratie in deutschland und begehen das Bauhausjahr mit vielen internationalen  
Bezügen. das »weimarer dreieck« als das Komitee zur förderung der deutsch-
französisch-polnischen zusammenarbeit hat hier seit februar 2009 ein eigenes 
Büro. damit sei beispielhaft auch auf die wachsende politische dimension der stadt 
verwiesen. dass uns derzeit die »obama-nia« erfasst hat und der für morgen ge-
plante Besuch des amerikanischen Präsidenten auf dem ettersberg, dem düstersten 
erinnerungsort unserer Geschichte, nicht nur die Bürger der stadt beschäftigt, ist 
ihnen sicher nicht entgangen.

dennoch: was wäre weimar ohne das die stadt unvergleichlich prägende und 
den geistigen humus für alle folgenden epochen bildende »Goldene zeitalter«? der 
leistungskurs deutsch würde sich mit Goethes werken befassen und es gäbe viel-
leicht eine schultheateraufführung zum 250. Geburtstag friedrich schillers wie in 
jeder Provinzstadt vergleichbarer Größe anstelle eines prall gefüllten Veranstaltungs-
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programms zu einem »schillerjahr 2009«, an dem sich selbstredend auch die 
freunde Goethes beteiligen. und was liegt in weimar näher, als schillerjahr und 
Bauhausjahr unter dem aspekt der »ästhetischen erziehung des menschen« zu be-
trachten oder den freiheitsdrang schillers gedanklich mit den Bestrebungen der 
autoren im osten vor und nach 1989 zu verknüpfen? freiheit, wie wir sie in einer 
offenen demokratischen Gesellschaft meinen, vereinnahmt die dichter nicht. sie 
erst ermöglicht die öffentliche wirksamkeit von kosmopolitischem denken. 

weltbürgertum und weltgeltung bedingen einander. Goethe lehnte den natio-
nalismus entschieden ab und stand dem Patriotismus kritisch gegenüber. sein be-
rühmtes diktum von 1827: »national-literatur will jetzt nicht viel sagen, die 
epoche der welt-literatur ist an der zeit« (zu eckermann, 31.1.1827; ma 19, 
s. 207) belegt die weitsicht und aktualität seines denkens für uns heutige, mit der 
sie, meine sehr geehrten damen und herren, sich in den nächsten tagen beschäf-
tigen werden.

ich wünsche ihnen einen angenehmen aufenthalt in der Kulturstadt europas 
und der tagung einen guten, erfolgreichen Verlauf!



Grußwort einer Stipendiatin aus Georgien

mariam mtchedlidze

sehr geehrter herr Kultusminister müller, 
sehr geehrter herr Präsident dr. Golz, 
sehr geehrter herr oberbürgermeister wolf, 
hohe festversammlung,

es ist mir eine ehre, heute hier anwesend zu sein und ein Grußwort anlässlich  
der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft an sie richten zu dürfen. Be-
reits in meiner Kindheit hat deutschland eine besondere faszination auf mich aus-
geübt. aber es war nicht nur das land, das fern von Georgien lag und durch die 
unerreichbarkeit in der sowjetzeit von einer fast mythischen aura umgeben war, 
sondern es waren auch die menschen, die sprache und die Kultur, die mich inter-
essierten und den wunsch in mir weckten, selbst einmal nach deutschland zu  
reisen. 

als schließlich der Kalte Krieg zu ende ging, die sowjetunion zerbrach und Ge-
orgien 1991 unabhängig wurde, bestand erstmals die möglichkeit, diesen wunsch 
in die tat umzusetzen. die deutsch-georgische freundschaft, die auch in der sowjet-
zeit nie zum erliegen kam, wurde nun von deutscher wie von georgischer seite in-
tensiv gepflegt und stetig ausgebaut. 

ich selbst kam in direkte Berührung mit der deutschen sprache in der schule. der 
deutschunterricht weckte noch stärker als zuvor mein interesse an der deutschen 
Kultur. es war aber vor allem die deutsche sprache, die mich so sehr in ihren Bann 
gezogen hatte, dass ich die unbedingte leidenschaft verspürte, diese fortwährend 
zu gebrauchen. wenn sich mir nur die kleinste Gelegenheit bot, nutzte ich die mög-
lichkeit, mit deutschen zu kommunizieren und deutsche literatur zu lesen. nach 
der schule beschloss ich, Germanistik zu studieren, um meine sprach- und Kultur-
kenntnisse auszubauen. so kam ich auch erstmals in Berührung mit den werken 
von Goethe und schiller, deren intensität und wirkung mich unglaublich be-
eindruckt haben. 

nach meinem studium ist mein wunsch, die deutsche sprache vor ort (Öster-
reich, deutschland) zu erleben, schließlich in erfüllung gegangen. dank der freund-
lichen unterstützung mehrerer deutscher stiftungen und organisationen, wie der 
zentralstelle für das auslandsschulwesen, dem Pädagogischen austauschdienst, 
»mitost« und der theodor-hellbrügge-stiftung, wurden mir Kurzaufenthalte in 
deutschland ermöglicht. zu meinem Bedauern allerdings waren die deutschland-
besuche auf maximal zwei monate begrenzt. dies sollte sich jedoch im oktober 
2008 ändern. ich hatte die große ehre, als eine von zwei stipendiatinnen aus dem 
osteuropäischen raum für einen dreimonatigen forschungsaufenthalt in Jena aus-
gewählt zu werden. dieses stipendium, ausgeschrieben vom ministerpräsidenten 
des freistaates thüringen unter dem wohlklingenden namen »Goethestipendium«, 
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eröffnete mir die möglichkeit, erstmals über einen längeren zeitraum nach deutsch-
land zu reisen.

meine freude wurde allerdings zeitgleich getrübt. im august des Jahres 2008, 
kurz nachdem ich die zusage für das »Goethestipendium« erhalten hatte, brach 
einmal mehr ein Krieg in Georgien aus. die ereignisse im august erschütterten das 
ganze land. die Vorbereitung auf meine reise verlief vor einem unvorstellbar 
schweren emotionalen hintergrund. mit tränenden augen schrieb ich die mails an 
die deutsche seite, namentlich an das internationale Büro der friedrich-schiller-
universität Jena und das Prorektorat für forschung unter der leitung von Prof.  
dr. herbert witte. die tröstenden antwortschreiben dieser stellen gaben mir mei-
nen mut zurück. man versprach mir jede erdenkliche hilfe. dank dieser unter-
stützung konnte ich nach Jena kommen und die ruhige, traditionsreiche, moderne 
und mittelalterliche stadt mit ihrem wunderbaren angebot für studium und for-
schung genießen.

das Glück war mir vergönnt, mich im ambiente der stadt Jena und des landes 
thüringen auch nach 2008 erfreuen zu dürfen. wiederum wurde mir ein forschungs-
stipendium gewährt. nun bin ich doktorandin der friedrich-schiller-universität 
Jena – an der doktorandenschule »laboratorium aufklärung«. erneut wird mir 
die chance auf einen erfahrungs- und arbeitsprozess geboten, die ich gar nicht 
genug würdigen kann. daher werden mich mit sicherheit hier in deutschland und 
insbesondere in der doppelstadt weimar-Jena, wie einst dieser raum von Goethe 
bezeichnet wurde, noch viele intensive und erfüllende erlebnisse erwarten.

heute ist es mir eine freude, an dem vielseitigen wissenschaftlichen und kultu-
rellen Programm zum thema »Weite Welt und breites Leben« – Goethe, der Welt-
bürger teilnehmen zu dürfen. im Besonderen möchte ich der Goethe-Gesellschaft 
für ihr internationales wirken danken, dafür, dass sie die Pflege von Goethes leben 
und werk auch in meinem heimatland Georgien seit vielen Jahren fördert.

ich wünsche der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft einen guten 
Verlauf und freue mich auf wissenschaftlichen erkenntnisgewinn und die Ge spräche 
mit ihnen!



VorträGe während  
der 81. hauPtVersammlunG

Yoshito taKahashi

›Weltliteratur‹ bei Wieland und Goethe*

nur noch wenigen wird heute der name eduard Grisebach (1845-1906) ein Begriff 
sein. in seiner zeit jedoch war der Verfasser des Neuen Tanhäuser (zuerst 1871) 
weit bekannt, nicht nur durch seine dichterischen, sondern auch durch literaturwis-
senschaftliche schriften wie Das Goethe’sche Zeitalter der deutschen Dichtung 
(1891) und Die treulose Witwe. Eine chinesische Novelle und ihre Wanderung 
durch die Weltliteratur (1877). der diplomat Grisebach hatte sich lange Jahre in 
vielen hauptstädten europas aufgehalten, dabei die literatur dieser länder aus 
erster hand kennengelernt und das dort erworbene wissen dazu genutzt, eine  
umfangreiche Büchersammlung unter dem Gesichtspunkt der weltliteratur aufzu-
bauen.

in den Jahren 1894-1895 dokumentierte er diese sammlung in seinem Katalog 
der Bücher eines deutschen Bibliophilen mit litterarischen und bibliographischen 
Anmerkungen, der 1898 unter dem titel Weltlitteratur-Katalog neu aufgelegt 
wurde. Grisebachs Katalog galt bald als das handbuch, »in dem es gelang, in vor-
bildlicher form das wesentliche der weltliteratur zusammenzustellen«, und es gab 
sammler, »die nach dem ›weltliteraturkatalog‹ ihre Bücherwünsche geordnet und 
ihre Bibliotheken aufgebaut haben«.1 dieser erste deutsche Bücherkatalog mit der 
Bezeichnung ›weltliteratur‹ im titel gliedert sich in die abteilungen Deutsche Lite-
ratur und Weltliteratur der übrigen Kulturvölker. letztere verzeichnet neben euro-
päischen werken auch titel z. B. der arabischen, chinesischen, indischen, japa-
nischen, persischen und türkischen literatur, diese zumeist aber in Übersetzungen 
ins deutsche, französische oder englische.

der Begriff ›weltliteratur‹ war damals, wie wir aus der umfangreichen material-
sammlung in Jacob und wilhelm Grimms Deutschem Wörterbuch wissen, all-
gemein bekannt und galt als eine neuschöpfung Goethes aus dem Jahr 1827. in 
ihrem aufbau und ihrer intention aber folgt Grisebachs sammlung nicht etwa den 
Vorstellungen Goethes, sondern steht christoph martin wielands auffassung  
von weltliteratur viel näher, die Grisebach aber nicht gekannt haben dürfte. Über 

* festvortrag, gehalten auf der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in weimar.
1 martin Breslauer: Eduard Grisebach als Sammler. in: Die Bibliothek des Dichters Eduard 

Grisebach wie sie verzeichnet steht im »Katalog eines deutschen Bibliophilen« und im 
»Weltliteratur-Katalog« […]. Katalog der Versteigerung 29.4. – 1.5.1930 durch martin 
Breslauer. Berlin 1930, s. [i-iii]; hier s. [i].
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wieland und dessen Bibliothek wiederum schrieb seinerzeit sein freund friedrich 
Justin Bertuch:

man sieht mit wahrem Vergnügen, wie wielands muse mit den musen aller 
zeiten u. Völker befreundet war u. alles Gute u. schöne wo u. in welcher form 
u. [in welchem] Gewande sie es auch immer fand, hochschätzte u. es sich zum 
Genusse wählte.2

wieland verwendet den Begriff ›weltliteratur‹, wie hans-Joachim weitz nachwies, 
bereits zwischen 1790 und seinem todesjahr 1813, also lange vor Goethe, und 
zwar im handexemplar seiner Übersetzung der Briefe des horaz (1790), in das er 
eine Vielzahl von Verbesserungen, Korrekturen und änderungen am text eintrug.

in der Zueignungsschrift der ersten Ausgabe: [Dessau 1782] An den Durch-
lauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Carl August, Herzog zu Sachsen […], hieß 
es ursprünglich:

[…] dasjenige was man in den schönsten zeiten von rom unter dem wort Ur
banität begriff, diesen Geschmack der hauptstadt und diese feine tinktur von 
Gelehrsamkeit, weltkenntniß und Politesse, die man aus dem lesen der besten 
schriftsteller, und aus dem umgang der cultiviertesten und vorzüglichsten Per-
sonen in einem sehr verfeinerten zeitalter, unvermerkt annimmt […]

wieland strich nun »Gelehrsamkeit« sowie »Politesse«, fügte hinter »weltkenntniß« 
zunächst »wohlbelesenheit« ein, eliminierte jedoch auch dies wieder, um schließ-
lich stattdessen »u[nd] weltlitteratur so wie von reifer charakterbildung u[nd] 
wohlbetragen« einzusetzen.3 urbanität bedeutet hier unter anderem also auch die 
Vertrautheit mit dem fremden und fernen. damit wird wielands Verständnis von 
›weltliteratur‹ deutlich, das manfred Koch folgendermaßen beschreibt:

wieland verwendet den Begriff noch im alten sinn von »litteratur haben« (im 
weitesten sinn: wissen von Geschriebenem haben) und kann ihn, bezogen auf 
die antike, deshalb anstelle von »Gelehrsamkeit« einsetzen. die alten schrift-
steller hatten also praktische weltkenntnis und durch umfangreiches schrift-
studium erworbene »weltliteratur«.4

es gab demnach schon vor und auch neben Goethe Vorstellungen von ›welt-
literatur‹, sogar dort, wo das wort selbst nicht benutzt wird.5 wieland gebraucht 

2 Verzeichnis der Bibliothek des verewigten Hofraths Wieland […]. weimar 1814, Vorrede 
Bertuchs; zit. nach Breslauer (anm. 1), s. 105, nr. 1095.

3 Vgl. hans-J. weitz: ›Weltliteratur‹ zuerst bei Wieland. in: Arcadia 22 (1987), heft 2, 
s. 206-208; hier s. 206 f. (faksimile der betreffenden stelle auf s. 207).

4 manfred Koch: Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Welt-
literatur‹. tübingen 2002, s. 44, anm. 6.

5 auf eine noch vor wieland bezeugte Verwendung von ›weltliteratur‹ bei dem Göttinger 
historiker august ludwig schlözer (1735-1809) im Jahre 1772 verweist rüdiger schmitt: 
Grußwort. in: Weltliteratur heute. Konzepte und Perspektiven. hrsg. von manfred 
schmeling. würzburg 1995, s. 1; vgl. dazu aeka ishihara: »Der Zauberlehrling« in der 
internationalen Flut. Ein kleiner Beitrag zum Weltliteratur-Konzept Goethes. in: Neue 
Beiträge zur Germanistik 7 (2008), heft 1, s. 167-181; hier s. 169.
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es, wie gezeigt, im sinne von ›weltmännischer Bildung‹; herder spricht von der 
»Literatur der ganzen Welt«, welche die Bibliothek in alexandria enthalten habe,6 
womit die summe aller literaturen gemeint ist, und august wilhelm schlegel han-
delt im zusammenhang mit der antiken und romantischen literatur von einer 
»nicht bloß national und temporär interessante[n], sondern universelle[n] und 
unvergängliche[n] Poesie«,7 also gewissermaßen von einem internationalen Kanon 
der größten werke der literaturen aller zeiten und länder.

›weltliteratur‹ lässt sich aber auch noch anders verstehen, nämlich als ›literatur 
über die welt‹. die faszination, die Berichte über ferne länder und ihre Bewohner 
auf die europäer ausübten, bestand bereits seit der zeit der Kreuzzüge. die reise-
berichte des marco Polo (1254-1324) oder des Jean de mandeville (14. Jh.) waren 
lange vor der erfindung des Buchdrucks handschriftlich weit verbreitet, erfreuten 
sich großer Beliebtheit und stehen am Beginn einer langen tradition. Bezeichnend 
für marco Polo ist dabei, dass er in seinem Bericht die Position eines europäers 
einnimmt, »der zwar mit stolz auf seine eigene Kultur zurückblickt, aber gebannt 
ist von dem zauber einer wunderbaren und darum fast wie ein märchen erlebten 
welt«.8 die entdeckungsreisen des 15. und 16. Jahrhunderts brachten dann  
»die Kunde vom noch bestehenden Goldenen zeitalter aus exotischen ländern«  
mit9 (Kolumbus, Pierre martyr d’anghiera, manoel da nobrega). mit der erzäh-
lung Oroonoko der englischen schriftstellerin aphra Behn (1640-1689) betritt  
im Jahre 1688 zum ersten mal der ›edle wilde‹ die Bühne der europäischen lite-
ratur. die autorin verbindet dabei die überaus exakte Beschreibung eines exo-
tischen schauplatzes (surinam) mit der einforderung »der ›natürlichen‹ Grund-
rechte des menschen […], jenseits von hautfarbe und religion«.10 seit rousseaus  
Discours sur l’inégalité (1755) ist dieses thema aus der literatur nicht mehr fort-
zudenken.

die forschungsreisenden des 18. und frühen 19. Jahrhunderts versorgten die 
europäer schließlich mit einer fülle von realien, erkenntnissen und informationen 
aus exotischen welten. einer dieser reisenden war Georg forster, der als junger 
mann an der seite seines Vaters an James cooks zweiter weltreise (1772-1775) 
teilgenommen hatte und darüber zuerst auf englisch (A Voyage round the World, 
1777) und dann auf deutsch (Johann Reinhold Forster’s […] Reise um die Welt  

 6 Johann Gottfried herder: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch-
heit. Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts. in: ders.: Werke in zehn Bänden. 
hrsg. von Günter arnold u. a. Bd. 4: Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und 
Alter tum 1774-1787. hrsg. von Jürgen Brummack u. martin Bollacher. frankfurt a. m. 
1994, s. 9-107; hier s. 58; siehe dazu Koch (anm. 4), s. 44, anm. 7.

 7 august wilhelm schlegel: Kritische Schriften und Briefe. 4 Bde. hrsg. von edgar lohner. 
Bd. 4: Geschichte der romantischen Literatur. stuttgart 1965, s. 14; siehe dazu Koch 
(anm. 4), s. 44, anm. 8.

 8 Peter müller: Il Milione. in: Kindlers Literatur Lexikon im dtv. münchen 1974, Bd. 15, 
s. 6312 f.; hier s. 6312.

 9 Klaus reichert: Die verspielte Realistin. in: aphra Behn: Oroonoko oder die Geschichte 
des königlichen Sklaven. nachwort von Klaus reichert. Übersetzt von christine hoeppe-
ner. frankfurt a. m. 1966, s. 105-123; hier s. 117.

10 reichert (anm. 9), s. 122.
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in den Jahren 1772 bis 1775 […], 1778-1780) einen ebenso ausführlichen wie 
 staunenswerten Bericht verfasste. Goethe, der mit forster persönlich bekannt war, 
las nicht nur diese reisebeschreibung und die Ansichten vom Niederrhein, von 
Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, die Geschichte einer reise, 
die forster 1790 mit dem jungen alexander von humboldt unternommen hatte, 
sondern auch dessen Übersetzung der englischen ausgabe des indischen dramas 
Śakuntalā von Kālidāsa ins deutsche (1791). einen teil davon hatte forster bereits 
1787 in schillers Thalia veröffentlicht. herder und Goethe waren von der deut-
schen Übersetzung einer ihnen bis dahin unbekannten dichtung aus einer fremden 
Kultur tief beeindruckt. schon 1791, d. h. im Jahr der deutschen erstausgabe, 
drückte Goethe seine Begeisterung in einem berühmten distichon an friedrich 
heinrich Jacobi aus, das kurz darauf in friedrich von Gentz’ und Gottlob  nathanael 
fischers Deutscher Monatsschrift veröffentlicht wurde:

will ich die Blumen des frühen, die früchte des späteren Jahres,
 will ich was reizt und entzückt, will ich was sättigt und nährt,
will ich den himmel, die erde mit einem namen begreifen;
 nenn ich Sakontala dich und so ist alles gesagt.
(fa, i, 1, s. 702)

wieland schätzte forsters Reise um die Welt ebenfalls und veröffentlichte auszüge 
daraus in der zeitschrift Der Teutsche Merkur. obwohl er sich sehr für fremde 
länder interessierte und »eine große zahl von reisebeschreibungen und Berichten 
von missionaren« las, »die in indien und china tätig gewesen waren«, zeigte er 
persönlich wenig neigung zum reisen, und kann also wohl zu recht als »arm chair 
traveller« bezeichnet werden. angesichts dessen ist es interessant, dass die schau-
plätze vieler seiner werke »nicht in deutschland und nicht in der Gegenwart« lie-
gen, sondern vor allem im »klassischen Griechenland«, »in spanien, mexiko, 
ägypten« oder in einem »märchenhaften orient«.11 in dem roman Der goldne 
Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine wahre Geschichte (1772) durch-
wandert der junge Prinz tifan »in der Gesellschaft des getreuen dschengis zwey 
Jahre lang einen großen theil von asien«:

er lernte die Natur unter tausend neuen Gestalten kennen, und erstaunte über 
die mannichfaltigen wunder, wodurch die Kunst sie nachzuahmen ja selbst zu 
übertreffen und zu verbessern sucht. aber er erstaunte noch mehr zu sehen, daß 
der elende zustand der Völker durchgehends desto größer war, je mehr natur 
und Kunst sich zu vereinigen schienen, sie glücklich zu machen.12

11 sven-aage Jørgensen: Wielands Antike und Morgenland. in: Internationaler Germanis-
ten-Kongreß in Tokyo. Sektion 12: Klassik-Konstruktion und Rezeption. Sektion 13: 
Orientalismus, Exotismus, koloniale Diskurse. hrsg. von Yoshinori shichiji. münchen 
1991, s. 129-135; hier s. 130.

12 hier zitiert nach der erstausgabe und nicht nach der Überarbeitung letzter hand (1794): 
[christoph martin wieland:] Der Goldne Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine 
wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt. 4 theile. leipzig 1772; hier: 
dritter theil, s. 191 f. (hervorhebungen Y. t.).
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trotz der Bezeichnung des romans als »wahre Geschichte« sind alle schilderungen 
der fernen länder und der dort herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, so 
plausibel sie auch klingen mögen, zwar aus vielem zusammengesetzt, was wieland 
an anderer stelle gelesen hatte, entsprechen aber in ihrer Gesamtheit keineswegs 
einem realen asien zu irgendeiner zeit. Jørgensen bemerkt dazu:

wichtig war ihm in seinen werken nicht die wahrheit im sinne historischer fak-
tizität, sondern die ›poetische‹ wahrheit […]. indem europäische Konflikte und 
möglichkeiten in fremdem Gewande durchgespielt werden, bekommt die orien-
talische welt genau wie die antike die funktion eines spiegels, eines Gegenbildes 
und eines wunschtraums.13

in gleicher weise wie wieland in seinem staatsroman verfährt auch friedrich ma-
ximilian Klinger in seinen gesellschaftskritischen romanen Der Faust der Morgen-
länder (1797) oder Geschichte Giafars des Barmeciden (1792-1794). alle werke 
dieser art sind in ihrem Kern eurozentrisch, woraus der untertitel von Klingers 
›orientalischem‹ roman Sahir, Eva’s Erstgeborener im Paradiese (1798) auch gar 
kein Geheimnis mehr macht: Ein Beytrag zur Geschichte der europäischen Kultur 
und Humanität. man nimmt die ›welt‹ also vornehmlich im Blick auf die eigene 
situation und lebenswelt zur Kenntnis, und versucht noch nicht, sie aus sich selbst 
heraus zu verstehen und für sich nutzbar zu machen, indem man mit ihr in eine 
wechselseitige Beziehung tritt.

auch Goethe griff stoffe aus ferngelegenen ländern auf, in denen er nie gewesen 
war, so z. B. im West-östlichen Divan (1819) oder in den Chinesisch-deutschen 
Jahres- und Tageszeiten (1827). doch anders als die vorgenannten autoren ver-
wendet er das von ihm bei hafis oder den altchinesischen dichtern Vorgefundene 
nicht als dekor oder Kostüm, sondern geht einen dialog mit ihnen ein. wie wir 
wissen, war das interesse des späten Goethe an der außereuropäischen welt  
sehr groß, vor allem am orient und an china. etwas über die Gründe dafür er-
fahren wir aus seinem Gespräch mit eckermann vom 31. Januar 1827 über  
einen chinesischen roman, den er durch die zeitschrift Le Globe kennengelernt  
hatte:14

die [chinesischen] menschen denken handeln und empfinden fast eben so wie 
wir und man fühlt sich sehr bald als ihres Gleichen nur daß bei ihnen alles klarer, 
reinlicher und sittlicher zugeht. es ist bei ihnen alles verständig, bürgerlich ohne 
große leidenschaft und poetischen schwung und hat dadurch viele ähnlichkeit 
mit meinem hermann und dorothea, so wie mit den englischen romanen des 
richardson. (fa ii, 12, s. 223)

13 Jørgensen (anm. 11), s. 134.
14 Le Globe vom 23.12.1826 und 27.1.1827. es handelt sich dabei nicht um das original, 

sondern um die französische Übersetzung des romans Ju-Kiao-Li ou les deux cousines. 
trad. par [Jean-Pierre] abel-rémusat. 4 vol. Paris 1826. – die erste deutsche ausgabe 
erschien kurz darauf (1827) in wien: Ju-Kiao-Li oder die beiden Basen. Ein chinesischer 
Roman. Mit einer Vergleichung der Chinesischen und Europäischen Romane als Vor-
rede.
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im Vergleich damit werden die lieder des franzosen Pierre Jean de Béranger  
(1780-1857) sehr abwertend beurteilt: im Gegensatz zum »sittliche[n] und schick-
liche[n]« des chinesischen romans liege hier »ein unsittlicher, liederlicher stoff  
zum Grunde«. es sei »höchst merkwürdig, daß die stoffe des chinesischen dichters 
so durchaus sittlich und diejenigen des jetzigen ersten dichters von frankreich  
ganz das Gegenteil sind« (fa ii, 12, s. 224). Goethe war der meinung, dass die 
europäer das sittliche und schickliche – man könnte auch sagen: die allgemeine 
humanität – in der Beschäftigung mit der chinesischen Kultur wieder neu er-
lernen müssten. obwohl auch Goethe in der auseinandersetzung mit der asia-
tischen Kultur den Blick auf europa richtet, benutzt er diese nicht als ein Vehikel 
für etwas ihr im Grunde fremdes, sondern nimmt sie ernst und will sie – primär 
unter dem Gesichtspunkt der humanität – für die europäische Kultur fruchtbar 
machen.

auf welchem wege aber konnte und sollte so etwas geschehen? als Goethe 1827 
begann, seine Gedanken über ›weltliteratur‹ zu formulieren, hatte sich die welt 
gegenüber dem 18. Jahrhundert grundlegend verändert. die ausweitung des inter-
nationalen handelsverkehrs, die zunehmende technisierung der welt, der immer 
schnellere grenzüberschreitende ideenaustausch, die politischen umwälzungen der 
französischen revolution und der napoleonischen Kriege hatten entwicklungen 
eingeleitet, die weder aufzuhalten noch rückgängig zu machen waren. fritz strich 
zufolge sind die impulse der goetheschen weltliteraturidee

[…] die rollende zeit, das tempo und die leichtigkeit des modernen Verkehrs 
zwischen den Völkern, ihr Verständigungs- und friedensbedürfnis nach den 
napoleo nischen Kriegen, der übersteigerte nationalismus der romantik, das 
europäische chaos und nicht zuletzt das christentum als die religion der huma-
nität, wie das 18. Jahrhundert es verstanden hatte.15

unter diesen umständen wurden für den alten Goethe vor allem drei Punkte pro-
grammatisch: 1. das humanitätsideal der aufklärung in die neue zeit hinüber-
zuretten, 2. den veränderten Gegebenheiten des literaturbetriebs mit einem neuen 
Konzept zu begegnen und 3. seine eigene stellung in diesem literaturbetrieb zu 
behaupten. offenbar fiel es ihm jedoch nicht leicht, diese drei Punkte in einer in 
sich geschlossenen definition von ›weltliteratur‹ unterzubringen – vielleicht wollte 
er dies auch gar nicht. die »ausweichende[n] Bemerkungen«,16 die er macht, wenn 
er auf dieses thema zu sprechen kommt, könnten auch darin ihre Begründung  
finden, dass »beim späten Goethe« nicht selten das, »was bedeutsam erscheinen 
soll, verrätselt«17 wird.

Goethe sah in der französischen revolution, die von vielen seiner landsleute 
begeistert begrüßt wurde, vor allem eine Bedrohung. Bei Gonthier-louis fink heißt 
es dazu: 

15 fritz strich: Goethe und die Weltliteratur. 2., verbesserte u. ergänzte aufl. Bern 1957, 
s. 53 f.

16 strich (anm. 15), s. 88.
17 Koch (anm. 4), s. 4.



33›Weltliteratur‹ bei Wieland und Goethe

[…] ihr expansionismus, der schließlich auf Besitzergreifung und Vertreibung 
der anders denkenden Bürger hinauslief, strafte den kosmopolitischen messia-
nismus der revolutionäre lügen und bedrohte die existenz der Bürger, die, wie 
die masse der emigranten in Hermann und Dorothea zeigt, der herausforde-
rung moralisch nicht gewachsen waren, da jeder nur an sich dachte.18

in der folge der napoleonischen Kriege kam es dann in den deutschen ländern als 
abwehrreaktion auf eine befürchtete, immer stärker werdende französische Kultur-
hegemonie zu wachsenden nationalistischen tendenzen, die nicht zuletzt von vielen 
Vertretern der deutschen romantik angeregt und geteilt wurden. Goethe, der we-
der die kulturelle Vorherrschaft der franzosen begrüßte noch sich dem deutschen 
nationalismus anschließen wollte, sah vor allem die Gefahr eines fortschreitenden 
Verlustes humaner ideale. auf diese Bedrohung antwortete er mit seiner Vor stellung 
vom ›weltbürgertum‹.

der ›weltbürger‹ oder Kosmopolit ist für Goethe nicht derjenige, der seine eige-
nen als gültig deklarierten politischen ziele anderen aufzwingen will, sondern der 
Begriff bezeichnet bei ihm »gleichsam eine Kategorie aufgeklärter Geister«, das 
»dasein eines menschen, der bürgerlich lebt, dessen leben aber nicht von einer 
bürgerlichen lokalität abhängig ist, weil das Bürgerliche so internalisiert wurde, 
daß die hier beschriebene ideale existenz überall möglich ist«.19 ›weltbürgertum‹ 
zielt auf das allgemein menschliche und entspricht der haltung jener selbstlosen 
menschlichkeit, in der man »mehr für andere als für sich selbst«20 lebt. damit geht 
er über die definition in campes Wörterbuch der Deutschen Sprache (1811) hin-
aus, wo es unter dem lemma ›weltbürger‹ heißt:

[dies ist] der mensch, als ein Bürger oder freier inwohner der welt, d. h. der 
erde, der mensch, als Glied einer einzigen über die ganze erde verbreiteten bür-
gerlichen Gesellschaft, der alle menschen als Glieder derselben Gesellschaft, als 
mitbürger betrachtet und behandelt (Cosmopolit). (s. 670)

Goethes Begriff des ›weltbürgerlichen‹ spielt für seine Vorstellung von einer ›welt-
literatur‹ eine wichtige rolle. in der von ihm herausgegebenen zeitschrift  Propyläen 
schreibt er beim stellen einer Preisaufgabe für das Jahr 1801:

Vielleicht überzeugt man sich bald: daß es keine patriotische Kunst und patrio-
tische wissenschaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen welt an und 
können nur durch allgemeine, freie wechselwirkung aller zugleich lebenden, in 
steter rücksicht auf das was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, ge-
fördert werden. (fa i, 18, s. 809)

18 Gonthier-louis fink: Weltbürgertum und Weltliteratur. Goethes Antwort auf den revo-
lutionären Messianismus und die nationalen Eingrenzungstendenzen seiner Zeit. in: 
Goethe und die Weltkultur. hrsg. von Klaus manger. heidelberg 2003, s. 173-225; hier 
s. 184 f.

19 helmut Koopmann: Weltbürgertum. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 1133 f.; hier 
s. 1133.

20 aus der Rede bei der Feierlichkeit der Stiftung des weißen Falkenordens am 30.1.1816; 
zit. nach Koopmann (anm. 19), s. 1134.
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später betont er bezüglich der aufgabe der ›weltliteratur‹,

[…] daß nicht die rede seyn könne, die nationen sollen übereindenken, sondern sie 
sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechselseitig 
nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dulden lernen. (fa i, 22, s. 491)

für Goethe richtet sich ›weltliteratur‹ auf das »allgemein menschliche«, jedoch 
nicht im sinne einer die Besonderheiten verschiedener Kulturen ignorierenden oder 
gar negierenden haltung, sondern in dem eines allgemeinen austauschs und Ver-
kehrs. in dem bekannten Brief an thomas carlyle vom 20. Juli 1827 schreibt er:

offenbar ist das Bestreben der besten dichter und ästhetischen schriftsteller aller 
nationen schon seit geraumer zeit auf das allgemein menschliche gerichtet. […] 
was nun in den dichtungen aller nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß 
ist es was die übrigen sich anzueignen haben. die Besonderheiten einer jeden 
muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu 
verkehren; denn die eigenheiten einer nation sind wie ihre sprache und ihre 
münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen 
möglich. (wa iV, 42, s. 268 f.)

wollte man den humanen und auf interkulturellen austausch angelegten anspruch 
des goetheschen weltliteratur-Begriffs auf die moderne erscheinung der Globalisie-
rung anwenden, so dürften wir keineswegs unter einer Globalisierung der Kulturen 
die Verallgemeinerung und Verbindlichkeit westlicher werte für alle regionen der 
erde verstehen, sondern die hinnahme der unterschiede und die toleranz ihnen 
gegenüber, so dass die »lebendigen und strebenden literatoren« aller länder – so 
Goethe 1828 – »einander kennen lernen und durch neigung und Gemeinsinn sich 
veranlaßt finden gesellschaftlich zu wirken« (fa i, 25, s. 79).

während in Goethes Brief an carlyle lediglich von einem internationalen »Ver-
kehr« die rede ist, spricht er im Jahre 1830 dezidiert von »geistige[m] handels-
verkehr«:

es ist schon einige zeit von einer allgemeinen weltliteratur die rede, und zwar 
nicht mit unrecht: denn die sämmtlichen nationen, in den fürchterlichsten Krie-
gen durcheinander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurück-
geführt, hatten zu bemerken, daß sie manches fremdes gewahr geworden, in sich 
aufgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. 
daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältnisse, und anstatt daß man 
sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen, 
auch in den mehr oder weniger freyen geistigen handelsverkehr mit auf-
genommen zu werden.

diese Bewegung währt zwar erst eine kurze weile, aber doch immer lang  
genug, um schon einige Betrachtungen darüber anzustellen und aus ihr bald 
möglichst, wie man es im waarenhandel ja auch thun muß, Vortheil und Genuß 
zu gewinnen. (fa i, 22, s. 870)

in diesem zitat wird deutlich, dass Goethe hinsichtlich der ›weltliteratur‹ klar er-
kennt, dass es in dem neuen literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts sowohl um 
geistigen austausch geht wie auch um literatur als ›ware‹:
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weltliteratur ist […] ein Geschäft und ein Verständigungsprozeß, ein durch 
märkte und kulturelle machtzentren determiniertes systemisches Geschehen auf 
der einen seite, ein von friedenssehnsüchten der individuen und Völker ge-
tragenes einigungsbemühen auf der anderen seite.21

wie sieht das in der realität aus? Kaum bekannt ist, dass es in der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts in deutschland – anders als im übrigen europa – nicht wenige 
Verlage und Buchhändler gab, die ausländische literatur in ihrer originalsprache 
druckten oder importierten, wobei hier natürlich nicht die sogenannten toten spra-
chen gemeint sind. Vor allem französische autoren fanden stets problemlos Ver-
leger und ihre Bücher waren für diese offenbar ein gutes Geschäft – die lingua 
franca des adels und der gebildeten welt war ja seit langem auch in deutschland 
das französische. ebenso wurden italienische autoren in der originalsprache ge-
druckt und angeboten, allerdings in wesentlich kleinerer zahl.

was verwundert, ist das umfangreiche angebot englischer schriftsteller. neben 
bekannten namen wie william shakespeare, lawrence sterne, oliver Goldsmith 
oder adam ferguson finden sich nicht wenige heute vergessene Bücher wie etwa 
edward moores Fables for the female sex (1784). um das interesse des Publikums 
für Ossian zu wecken, legten Goethe und Johann heinrich merck in den Jahren 
1773 bis 1777 eine vierbändige ausgabe vor, die zunächst im selbstverlag und 
dann mit den erscheinungsorten frankfurt und leipzig »printed for J. G. fleischer« 
erschien. für diese ausgabe radierte Goethe eigenhändig die Kupfertitel. der erste 
Band wurde von heinrich christian Boie in einem Brief an friedrich wilhelm 
 Gotter vom 23. Juni 1773 mit den worten kommentiert: »Goethe hat den ossian 
englisch nachdrucken lassen. ein vortrefflicher einfall!«22 

neben den werken einzelner autoren stehen almanache, anthologien und zeit-
schriften in englischer sprache, auch für das erlernen des englischen ist gesorgt. im 
Jahre 1780 publiziert carl Philipp moritz Drei Tabellen von der englischen Aus-
sprache, denen im selben Jahr eine Anweisung zur englischen Accentuation folgt. 
Vier Jahre später schließt sich diesen beiden werken noch eine Englische Sprach-
lehre für die Deutschen an. diese liste ließe sich durch Verlagserzeugnisse aus 
mainz, Göttingen, Berlin, leipzig, hamburg, halle und sogar wien beliebig er-
weitern.23

Übertroffen wird das alles von der flut der Übersetzungen der Goethe-zeit. auf 
dem europäischen und speziell auf dem deutschen literaturmarkt waren Über-

21 Koch (anm. 4), s. 2.
22 zit. bei ernst schulte-strathaus: Bibliographie der Originalausgaben deutscher Dichtun-

gen im Zeitalter Goethes. nach den Quellen bearbeitet. Bd. 1, abt. 1 (Bogen 1-17. mit 
81 abb.). münchen, leipzig 1913, s. 140. – eine zweite, vermehrte ausgabe des Ossian 
erschien 1783 bei demselben Verleger. für das bessere Verständnis sollten dann – nicht 
mehr von Goethe und merck – Ossian’s Tales for Use and Entertainment. Ein Lesebuch 
für Anfänger im Englischen (nürnberg 1784) sorgen.

23 Vgl. dazu Verzeichnis neuer Bücher, welche in der Leipziger Oster-Messe 1787 und von 
andern Ländern angeschaffet worden, und um beygesetzte billige Preise zu bekommen 
sind zu Göttingen bey Vandenhoeck und Ruprecht, Universitäts-Buchhändlern. [Göttin-
gen 1787], s. 98 (freundlicher hinweis von dr. Bernd neumann, Kyoto).
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setzungen von außerordentlicher wichtigkeit, was Goethe früh erkannt hat. er sah 
in der deutschen sprache ein besonders geeignetes medium, den gebildeten ›welt-
bürgern‹ aller länder fremdsprachige literaturen zu vermitteln. am 10. Januar 
1825 äußerte er gegenüber eckermann:

es liegt in der deutschen natur, alles ausländische in seiner art zu würdigen und 
sich fremder eigentümlichkeit zu bequemen. dieses, und die große fügsamkeit 
unserer sprache macht denn die deutschen Übersetzungen durchaus treu und 
vollkommen. (fa ii, 12, s. 132)

es gab im 18. und 19. Jahrhundert wohl kaum ein land, in dem so viel aus fremden 
sprachen übersetzt wurde wie in deutschland. deshalb konnte Goethe in dem be-
reits zitierten Brief an carlyle schreiben:

wer die deutsche sprache versteht und studirt befindet sich auf dem markte wo 
alle nationen ihre waren anbieten, er spielt den dolmetscher indem er sich 
selbst bereichert.

und so ist jeder Übersetzer anzusehen, daß er sich als Vermittler dieses all-
gemein geistigen handels bemüht, und den wechseltausch zu befördern sich 
zum Geschäft macht. denn, was man auch von der unzulänglichkeit des Über-
setzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eins der wichtigsten und würdigsten 
Geschäfte in dem allgemeinen weltwesen. (wa iV, 42, s. 270)

in diesem zusammenhang ist zu erwähnen, dass dieser »wechseltausch« seit dem 
späten 18. Jahrhundert in immer größerem maße durch Journale und zeitschriften 
stattfand, deren immense Bedeutung für den »geistigen handel« Goethe ebenfalls 
sehr klar erkannt hatte. sie vermittelten ihm auch die Kenntnis darüber, wie  
die Übersetzung eigener werke in fremde sprachen von diesen nationen aufge-
nommen wurde. damit verbindet Goethe einen Gedanken, den er selber als neu 
empfand:

hier aber tritt eine neue, vielleicht kaum empfundene, vielleicht nie ausge-
sprochene Bemerkung hervor: daß der Übersetzer nicht nur für seine nation 
 allein arbeitet, sondern auch für die, aus deren sprache er das werk herüber ge-
nommen. (wa iV, 44, s. 140)

diese anmerkung zu einer englischen Übersetzung von schillers Wallenstein in 
 einem Brief an carlyle vom 15. Juni 1828 verband Goethe mit der Überlegung, 
dass auf diese weise das werk eines dichters im zeitlichen abstand »durch eine 
wohlgeratene Übersetzung späterhin wieder als frisch belebt erscheint«.24 dies ist 
ihm vor allem deshalb wichtig, weil in dem neuen internationalen Kulturaustausch 
allzu viel viel zu hastig rezipiert wurde:

Vorzüglich begegnet dies den deutschen, die gar zu schnell alles was ihnen ge-
boten wird, verarbeiten und, indem sie es durch mancherlei wiederholungen 
umgestalten, es gewissermaßen vernichten.25

24 zit. nach strich (anm. 15), s. 36.
25 zit. nach ebd., s. 36.
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die sich hier andeutende Kritik am ›Veloziferischen‹ des zeitalters ist konstitutiv 
für das denken des späten Goethe. Bezogen auf literatur findet es sich auch  
an anderer stelle, verbunden mit einer warnung vor den vorhersehbaren folgen. 
 Goethe befürchtete, dass nur noch das, was »der menge zusagt […] sich gränzenlos 
ausbreiten und wie wir jetzt schon sehen sich in allen zonen und Gegenden emp-
fehlen« werde (fa i, 22, s. 866), und so die breite masse der leser sich daran ge-
wöhne, »in mittelmäßigkeit zu verharren« (fa ii, 10, s. 277).

neben der Gefahr, von der so verstandenen ›weltliteratur‹ selbst überschwemmt 
und womöglich ersäuft zu werden (siehe Goethes Brief an zelter, 21.5.1828),  
neben der Gefahr, dass die deutsche literatur letztendlich der Verlierer auf dem 
weltliteraturmarkt sein könne,26 sieht Goethe noch eine weitere Bedrohung durch 
die völlige Kommerzialisierung der literatur, die die autoren nur noch dem diktat 
der mode unterwerfe:

alles wird nur darauf angelegt, dem leser oder zuschauer von heute Beifall ab-
zulocken, darunter geht die eigenart des schriftstellers zugrunde, das schöpfe-
rische feuer sinkt zusammen; er verkauft seine literarische ehre. und was hat er 
davon? er überreizt seine arbeitskraft, seine Phantasie, und erschöpft sich vor 
der zeit, zu ruhiger Überlegung, zu stiller sammlung kommt er nicht, daher auch 
nie zu völliger reife; so leuchten und gehen sie alle dahin wie meteore, ein Blitz, 
ein Glanz, und alles ist vorüber. (fa ii, 11, s. 242)

ähnlich ablehnend stand Goethe auch anderen erscheinungen der zunehmend von 
technik und industrie bestimmten arbeitswelt gegenüber. in den Bänden 21-23 der 
ausgabe letzter hand veröffentlichte er 1829 die erweiterte, endgültige fassung des 
romans Wilhelm Meisters Wanderjahre (erstausgabe 1821), in der er eine weberin 
sagen ließ:

das überhand nehmende maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich 
heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine richtung ge nommen, 
es wird kommen und treffen. […] denken sie daß viele täler sich durch’s Gebirg 
schlingen, wie das wodurch sie herabkamen, noch schwebt ihnen das hübsche 
frohe leben vor das sie diese tage her dort gesehen […]; denken sie, wie das 
nach und nach zusammensinken, absterben, die Öde, durch Jahrhunderte belebt 
und bevölkert, wieder in ihre uralte einsamkeit zurückfallen werde. (fa i, 10, 
s. 713)

trotz seiner Kritik an der technisierung und industrialisierung auch des literatur-
marktes gab Goethe seine idee von einer ›weltliteratur‹ nicht auf; er versuchte, de-
ren Potential und die künftigen möglichkeiten realistisch einzuschätzen und ihre 
Grenzen abzustecken:

wenn nun aber eine solche weltliteratur, wie bey der sich immer vermehrenden 
schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir 
nur nicht mehr und nichts anders von ihr erwarten als was sie leisten kann und 
leistet. (fa i, 22, s. 866)

26 Vgl. ebd., s. 41-44.
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was aber konnte die weltliteratur jetzt noch leisten? Goethe sah die internationa-
lisierung des europäischen literaturmarktes für seine eigene, durch die romantik 
gefährdete stellung in der literarischen welt deutschlands positiv und in ihr eine 
Gelegenheit, sich von der masse abzuheben, der es nicht wie ihm um das all gemeine 
höhere ging. seine negative sicht der zeitgenossen zeigte er unverhüllt in einem 
Brief an Julius eduard hitzig vom 11. november 1829:

die deutsche Poesie bringt, man darf nur die tagtäglichen Produktionen und die 
beiden neuesten musenalmanache ansehen, eigentlich nur ausdrücke, seufzer 
und interjektionen wohldenkender individuen. Jeder einzelne tritt auf nach  
seinem naturell und seiner Bildung; kaum irgend etwas geht in’s allgemeine, 
höhere. (fa ii, 11, s. 192)

dass eine solche Kritik auseinandersetzungen mit den attackierten auslösen werde, 
übersah Goethe nicht. doch rechnete er, wie sein Brief an sulpiz Boisserée vom 
12. oktober 1827 zeigt, fest auf die ausgleichende wirkung der sich konstituieren-
den ›weltliteratur‹:

[…] daß dasjenige was ich weltliteratur nenne dadurch vorzüglich entstehen 
wird, wenn die differenzen, die innerhalb der einen nation obwalten, durch 
ansicht und urtheil der übrigen ausgeglichen werden. (wa iV, 43, s. 106)

auch bezüglich seiner eigenen situation gab er sich gelassen und reagierte auf die 
scharfen angriffe wolfgang menzels in dessen schrift Die deutsche Literatur (1828) 
ebenso lakonisch wie selbstsicher mit einer Bemerkung in einem Brief an zelter 
vom 31. dezember 1829: »wegen eines unsrer eigenen landsleute und anfechter 
braucht man sich nicht mehr zu rühren, die nachbarn nehmen uns in schutz«  
(fa ii, 11, s. 215).

man sieht also, dass Goethe den Begriff ›weltliteratur‹, wenn es ihm angemessen 
erscheint, auch ›strategisch‹27 einsetzte. in diesem sinne blieb sein Verständnis von 
›weltliteratur‹, auch wenn er darunter nicht nur die europäischen literaturen ver-
stand, durchaus eurozentrisch. um noch einmal fritz strich zu zitieren:

der widerspruch ist wohl so zu lösen: die weltliteratur ist nach Goethe vor-
läufig nur eine europäische. sie ist im Begriff, sich in europa zu verwirklichen. 
eine europäische literatur, also eine zwischen den literaturen europas und 
 zwischen den europäischen Völkern vermittelnde und ausgetauschte literatur, 
ist die erste stufe der weltliteratur, die sich, von hier aus beginnend, zu einem 
immer weiter um sich greifenden und endlich die welt umfassenden Komplex 
erweitern wird. weltliteratur ist ein werdender und wachsender organismus, der 
sich aus dem Keim der europäischen literatur entwickeln kann. Goethe selbst 
begann ja auch bereits mit seinem West-östlichen Divan, der die Brücke  zwischen 
orient und okzident schlagen wollte, ihr die asiatische welt einzugliedern.28

27 Vgl. dazu Koch (anm. 4), s. 232 u. 249.
28 strich (anm. 15), s. 29 f. was aber ist nach Goethes tod von seinen Vorstellungen wach 

geblieben? Karl otto conrady vertritt die meinung, dass, da der literaturkritiker  carlyle 
Goethes Gedanken aufnahm, dessen wunsch nach ›weltliteratur‹ – im sinne des geis-
tigen austauschs der nationen – Gehör gefunden habe (Karl otto conrady: Goethe. 
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wie Grisebachs Beispiel und zahlreiche daran orientierte Büchersammlungen zei-
gen, hat sich letztlich nicht so sehr Goethes idee von ›weltliteratur‹ als sich gegen-
seitig befruchtendem Verkehr durchgesetzt, sondern eher wielands auffassung von 
literatur als geistigem Besitz. dass das nicht nur in europa so ist, zeigt das Beispiel 
meiner heimat Japan: dort wird zwar außerordentlich viel ausländische literatur 
übersetzt, aber nur selten im original gelesen, und in den Bibliotheken stehen die 
»werke der japanischen literatur« von den »werken der weltliteratur« separiert, 
wobei hinzuzufügen ist, dass man in Japan unter dem wort ›welt‹ das ausland 
versteht.

auf der anderen seite ist es deutschen lesern, wenn sie nicht Japanologen sind, 
von vornherein verwehrt, japanische literatur im original kennenzulernen. hier 
wird besonders deutlich, wie sehr man auf Übersetzungen und gegenseitige hilfe 
angewiesen ist. damit gewinnt ein Gedanke, den werner Keller in seinem Gruß-
wort zum 50. Jahrbuch der japanischen Goethe-Gesellschaft formulierte, erneut an 
aktualität:

Goethe sprach in den Wanderjahren als erster von »weltfrömmigkeit«, von jener 
Gesinnung, die, frei von jeder dogmatischen Bindung, willens ist, nicht nur dem 
nachbarn, sondern gleicherweise dem »fernen nächsten« beizustehen.29

Leben und Werk. frankfurt a. m. 1987, teil 2, s. 504). in wahrheit jedoch interpretierte 
carlyle Goethes weltanschaulich-literaturprogrammatische intentionen um, da für ihn 
als Briten »die Prinzipien der wahrheit und der nützlichkeit als dasjenige eines humanen 
idealismus einerseits und eines bürgerlichen Pragmatismus andererseits bereits in un-
überbrückbarem Gegensatz« standen; vgl. Peter weber: Weltliteratur. in: Goethe-hand-
buch, Bd. 4.2, s. 1134-1137; hier s. 1137.

29 werner Keller: Gratulation zum 50. Goethe-Jahrbuch. tokyo 2008, s. 5.
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Iphigenien.  
Goethe und die Tradition eines Mythos

auf dem zuge nach troja, an dem sich die Griechen für die entführung helenas 
durch den trojanischen Prinzen Paris kriegerisch rächen wollen, wird ihr heer im 
hafen von aulis wegen einer von artemis verhängten lähmenden windstille auf-
gehalten. nur durch die opferung iphigenies, der ältesten tochter agamemnons, 
des feldherrn und Bruders von menelaos, dem Paris die Gattin geraubt hat, könne 
die wegen einer lästerung agamemnons erzürnte Göttin – so verkündet der seher 
Kalchas – besänftigt werden und das heer seinen Kriegszug fortsetzen. unter dem 
Vorwand ihrer bevorstehenden Verlobung mit achill wird iphigenie mit ihrer mutter 
und ihrem kleinen Bruder orest nach aulis gelockt. dort erfährt sie bald, was ihr 
in wirklichkeit bevorsteht. Kniefällig fleht sie den Vater an, ihr das leben zu lassen.

mein Vater, hätt ich orpheus’ mund, könnt ich
durch meiner stimme zauber felsen mir
zu folgen zwingen, und durch meine rede
des menschen herzen, wie ich wollte, schmelzen,
Jetzt würd ich diese Kunst zu hülfe rufen.
doch meine ganze redekunst sind tränen,
die hab ich und die will ich geben! sieh,
statt eines zweigs der flehenden leg ich
mich selbst zu deinen füßen – töte mich 
nicht in der Blüte! – diese sonne ist 
so lieblich! zwinge mich nicht, vor der zeit
zu sehen, was hierunten ist! – ich wars,
die dich zum ersten male Vater nannte,
die erste, die du Kind genannt, die erste,
die auf dem väterlichen schoße spielte
und Küsse gab und Küsse dir entlockte. 

[…]

du hasts vergessen, du, und willst mich töten.
o nein! bei Pelops, deinem ahnherrn! nein!
Bei deinem Vater atreus und bei dieser,
die mich mit schmerzen dir gebar und nun 
aufs neue diese schmerzen um mich leidet!

[…]

o gönne mir dein auge! Gönne mir
nur einen Kuß, wenn auch nicht mehr erhörung,



41Iphigenien

daß ich ein denkmal deiner liebe doch
mit zu den toten nehme! Komm, mein Bruder!
Kannst du auch wenig tun für deine lieben,
hinknien und weinen kannst du doch. er soll
die schwester nicht ums leben bringen, sag ihm.
Gewiß! auch Kinder fühlen Jammer nach.
sieh, Vater! eine stumme Bitte richtet er
an dich – laß dich erweichen! laß mich leben!
Bei deinen wangen flehen wir dich an,
zwei deiner lieben, der unmündig noch,
Ich eben kaum erwachsen! soll ich dirs
in ein herzrührend wort zusammenfassen?
nichts süßers gibt es, als der sonne licht
zu schaun! niemand verlanget nach da unten.
der raset, der den tod herbeiwünscht! Besser
in schande leben, als bewundert sterben.1 

agamemnon ist jedoch nicht umzustimmen: Griechenland zwingt ihn zu der grau-
samen tat. und iphigenie wächst zur erhabenen märtyrergestalt empor. freiwillig 
entschließt sie sich, für hellas zu sterben. doch artemis ersetzt im moment der 
opferung das mädchen durch eine hirschkuh und entrückt iphigenie – wie wir 
wissen: auf die heutige halbinsel Krim, wo das barbarische Volk der taurer lebt.

Von wem aber stammen die soeben zitierten Verse, die – im sinne der Poetik des 
aristoteles, der als Grundgesetz der griechischen tragödie die erregung von furcht 
und mitleid und deren reinigung oder lösung in der Katharsis bestimmt hat – 
nicht nur das mitleid agamemnons, sondern auch die tränen des zuschauers er-
wecken sollen und erweckt haben? das war große deutsche Bühnensprache, die 
eigentlich von niemandem als von schiller stammen kann. richtig: so redet  schillers 
iphigenie. schillers iphigenie? Gibt es neben Goethes iphigenie denn auch eine an-
dere – von seinem literarischen weggefährten? 

tatsächlich hat schiller 1788, zwei Jahre nach Goethes endgültiger fassung sei-
ner Iphigenie auf Tauris, eine Übertragung der euripideischen Iphigenie in Aulis 
geschrieben. sie ist von den Gelehrten vielfach getadelt worden, weil sie sich über-
wiegend auf lateinische, französische und andere deutsche Übersetzungen stützt 
und kaum auf das griechische original. »der antike Geist blickt wie ein schatten 
durch das ihm geliehene Gewand«, bemerkte schon wilhelm von humboldt mit 
einer mischung aus Ver- und Bewunderung.2 freilich kann man schillers Iphigenie 
nur gerecht werden, wenn man sie nicht als Übersetzung im philologischen sinne, 
sondern als schöpferische anverwandlung und metamorphose des euripideischen 
originals, mithin selbst als original liest.

1 friedrich schiller: Sämtliche Werke in 5 Bänden. auf der Grundlage der textedition von 
herbert G. Göpfert hrsg. von Peter-andré alt, albert meier u. wolfgang riedel. mün-
chen, wien 2004. Bd. iii, s. 335 f.

2 wilhelm von humboldt: Vorerinnerung. Über Schiller und den Gang seiner Geistes-
entwicklung. in: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Hum-
boldt. hrsg. von siegfried seidel. Berlin 1962. Bd. i, s. 1-39; hier s. 10.
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aristoteles hat im 15. Kapitel seiner Poetik die fehlende charakterkonsistenz in 
der euripideischen Iphigenie in Aulis kritisiert: die bittflehende iphigenie habe 
nichts mit der Gestalt gemeinsam, zu der sie sich im weiteren Verlauf des stückes 
entwickle. hier denkt der Grieche aristoteles paradoxerweise moderner, psycho-
logischer, schiller hingegen antiker. was aristoteles und andere auf seinen spuren 
»an dem charakter iphigeniens tadeln«, schreibt schiller in den anmerkungen  
zu seiner Übertragung, »wäre ich sehr versucht, dem dichter als einen vor-
züglich schönen zug anzuschreiben; diese mischung von schwäche und stärke, 
von zaghaftigkeit und heroismus ist ein wahres und reizendes Gemälde der 
natur«.3 

schiller rechtfertigt hier an der Gestalt der euripideischen iphigenie einen Grund-
zug seiner eigenen weiblichen figuren, ob es sich um luise in Kabale und Liebe, 
elisabeth in Don Carlos, thekla im Wallenstein, maria stuart oder Johanna in der 
Jungfrau von Orleans handelt: den ›Übergang‹ von weiblicher zärtlichkeit und 
anhänglichkeit ans leben zu todesentschlossenem heroismus. oder mit den eige-
nen Kategorien der ästhetischen abhandlungen schillers ausgedrückt: die wand-
lung der »schönen seele« – in der »sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und neigung 
harmonieren«4 – zur »erhabnen seele«. als eine solche hat achilles iphigenie in 
schillers Übersetzung selbst bezeichnet.5 in der erhabenen seele aber setzen sich 
Vernunft und Pflicht über sinnlichkeit und neigung hinweg – bis hin zu deren 
gänzlicher aufopferung. »das erhabene verschafft uns«, so schiller in seinem trak-
tat Über das Erhabene, »einen ausgang aus der sinnlichen welt, worin uns das 
schöne gern immer gefangen halten möchte. nicht allmählich […], sondern plötz-
lich und durch eine erschütterung reißt es den selbständigen Geist aus dem netze 
los, womit die verfeinerte sinnlichkeit ihn umstrickte«.6 das gilt für iphigenie  
wie etwa für maria stuart, welche sehr bewusst nach diesem modell des er-
habenen charakters und seines ›heldenentschlusses‹ gestaltet ist. »man löst sich 
nicht allmählich von dem leben!«, bemerkt hanna Kennedy über maria stuart vor 
deren hinrichtung. »mit einem mal, schnell augenblicklich muß / der tausch ge-
schehen zwischen zeitlichem / und ewigem« (V. 3402-3405).7 das ist eine genaue 
poe tische entsprechung zu dem soeben angeführten zitat aus dem traktat Über 
das Erhabene. 

Kein zweifel – dem, was wir unter klassisch verstehen, entspricht eher die schöne 
als die erhabene seele, welche die ausgewogenheit zwischen spiritueller und sen-
sueller welt hinter sich lässt. Goethe und schiller haben gern ihr klassisches ideal in 
die Gestalt der »schönen seele« projiziert, und diese schöne seele ist in der regel 
weiblichen, die erhabene aber männlichen Geschlechts. doch derartige das her-
kömmliche bürgerliche frauenbild konservierende äußerungen sind zwar theore-
tisch, aber mitnichten für die poetische Praxis Goethes und schillers wirklich re-
präsentativ. ihre frauen sind weit emanzipierter (im sinne einer Überschreitung  

3 Schiller (anm. 1), Bd. iii, s. 349.
4 ebd., Bd. V, s. 468 (Über Anmut und Würde).
5 ebd., Bd. iii, s. 344.
6 ebd., Bd. V, s. 799.
7 ebd., Bd. ii, s. 663.
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der ihnen von der Konvention zugeordneten Geschlechtsrolle), als das Vorurteil 
wissen will. 

alle drei attischen tragiker haben eine Iphigenie in Aulis geschrieben, aber nur 
die euripideische hat sich erhalten und ist in ihrer authentizität umstritten. seit der 
antike ist die Kritik an ihr nicht verstummt. auch schiller stimmt trotz seiner Ver-
teidigung der charakterzeichnung iphigenies in den chor der Kritiker ein und be-
merkt: »diese tragödie ist vielleicht nicht die tadelfreieste des euripides, weder im 
ganzen, noch in ihren teilen«.8 ihre vermeintlichen Brüche hat man darauf zu-
rückgeführt, dass sie eines der letzten stücke des dichters und wahrscheinlich erst 
postum von seinem gleichnamigen neffen oder sohn für die Bühne ergänzt und 
spielfähig gemacht worden sei. auch byzantinische Gelehrte könnten ihre schrei-
benden hände im spiel gehabt haben. der schluss mit dem Botenbericht von der 
wunderbaren entrückung iphigenies ist offensichtlich spätere zutat; schiller hat 
ihn als außerhalb der »dramatischen handlung« liegend (so seine fußnote) be-
zeichnenderweise nicht übersetzt und lässt das stück mit iphigenies abschied von 
der mutter, dem chor und der »Geliebte[n] sonne« enden.9 im original scheint  
artemis als dea ex machina aufgetreten zu sein und Klytaimnestra mit der Ver-
heißung getröstet zu haben (drei Verse haben sich davon erhalten), sie werde das 
mädchen entrücken und stattdessen eine hirschkuh schlachten lassen.

in sehr viel höherem ansehen als die aulische steht bei antiken und modernen 
Philologen jene andere, Jahre zuvor verfasste Iphigenie, die von der chronologie 
des mythischen Geschehens her die fortsetzung der Iphigenie in Aulis ist: Iphigenie 
bei den Taurern. umgeben von einem chor griechischer frauen, tritt iphigenie als 
Priesterin eines barbarischen artemis-Kults auf, der sie zwingt, alle fremden, die es 
hierher verschlägt, der Göttin zu opfern. dieses schicksal droht auch ihrem un-
erkannten Bruder orest. dieser hat seine mutter Klytaimnestra getötet, um ihren 
mord an dem aus dem trojanischen Krieg heimgekehrten agamemnon zu ver-
gelten. Von den erinnyen, den rächerinnen des muttermords, gejagt und in den 
wahnsinn getrieben, gelangt orest auf Geheiß apolls mit seinem freund Pylades 
ins taurerland, um das dortige Kultbild der artemis nach attika zu entführen, wo 
ihm ein neuer Kult gestiftet werden soll. das ist die Bedingung der Befreiung orests 
von der Verfolgung durch die erinnyen. dieser ausgangspunkt des Geschehens 
verbindet die taurischen iphigenien von euripides und Goethe, deren handlung 
freilich in wesentlich verschiedenen Bahnen verläuft. 

ein handlungszug des euripideischen dramas, der in christoph willibald Glucks 
Iphigénie en Tauride, die im selben Jahr 1779 ihre Pariser uraufführung erlebt hat 
wie Goethes Prosa-Iphigenie ihre weimarer, noch eine bedeutende rolle spielen 
wird, ist bei Goethe eliminiert: iphigenie will einen der beiden freunde, die sie zur 
opferung weihen soll, retten, damit er einen Brief von ihr in die heimat bringen 
kann. der von den erinnyen geplagte orest verzichtet zugunsten von Pylades  
auf die Überlebenschance. Pylades verpflichtet sich durch einen eid, den Brief 
 iphigenies zu überbringen. doch was ist, sollte er ihn etwa bei einem schiffbruch 
verlieren? er muss über seinen inhalt informiert sein. deshalb verliest iphigenie den 

8 ebd., Bd. iii, s. 348.
9 ebd., s. 347.
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Brief – und es kommt zu einer der großen anagnorisis-szenen der dramatischen 
weltliteratur, die schon von aristoteles gerühmt worden ist. sie bildet die Peripetie 
der handlung. 

mit ihr setzt iphigenies mechánema (intrige) ein: die Geschwister planen die 
flucht mit dem Kultbild der artemis, indem iphigenie zur list der angeblich not-
wendigen reinigung des durch den muttermörder orest befleckten Kultbilds greift, 
zu welcher thoas die erlaubnis erteilt. Bei euripides ist es also, im Gegensatz zu 
Goethe, bei dem Pylades der erfinder der intrige ist, iphigenie, die sich den Betrug 
ausdenkt, denn, so heißt es in V. 1052, es ist die ungewöhnliche fähigkeit der 
frauen, hinterhältige Pläne auszuhecken: δειναὶ γάρ αἱ γυναῖκεϛ εὑρίσκειν τέχναϛ. ein 
größerer Gegensatz als zwischen der listenreichen euripideischen und der von un-
bedingtem wahrheitsethos erfüllten goetheschen iphigenie ist kaum denkbar. doch 
die flucht misslingt und erst das eingreifen athenes führt das glückliche ende  
herbei. 

man hat sich gefragt, warum euripides die gut vorbereitete flucht misslingen 
lässt, denn dann hätte er sich die ›notlösung‹ der dea ex machina ersparen können. 
doch das ist ganz uneuripideisch gedacht: der dichter braucht das eingreifen der 
Göttin, damit sie die stiftung eines neuen Kults initiieren kann. orest soll das den 
taurern entführte Kultbild nach halai bringen und für die nunmehr artemis tauro-
polos genannte (›von den taurern stammende‹) Göttin einen tempel erbauen, iphi-
genie aber in Brauron südlich von halai als Priesterin der artemis dienen. tatsäch-
lich hat diese literarische Kultstiftung auf den artemiskult in Griechenland einen 
gewissen einfluss ausgeübt. 

deutlich liegt euripides an einer humanisierung des mythos: der barbarische 
Kult der taurer soll, das ist der sinn der Kultstiftung athenes (bezeichnenderweise 
der schutzgöttin und namensgeberin athens), durch eine neue, spezifisch grie-
chische art der Götterverehrung überwunden werden. sie war es ja bereits, welche 
am altar zu aulis als opfer eine hirschkuh substituierte – in gewisser weise ver-
gleichbar abrahams Beinahe-opferung isaaks, der als opfer durch einen widder 
ersetzt wird: hier wie da die Überwindung des menschenopfers als Bestandteil eines 
überständigen Kultes. auch die Blutrache ist in der taurischen Iphigenie Bestandteil 
einer überholten Göttervorstellung. deshalb wird der schluss der aischyleischen 
Orestie noch einmal aufgemacht, das urteil auf dem areopag revidiert: orest hat 
dort noch nicht entsühnung erfahren, sondern wird einer weiteren Prüfung mit 
dem ziel einer neuen Kultstiftung ausgesetzt, durch die er endgültig – wiederum 
durch athena – entsühnt wird.

iphigenie ist in der tragödie des euripides zutiefst irritiert durch die » sophísmata« 
der Göttin artemis (V. 380): dass diese sie vom opferaltar in aulis gerettet hat und 
im taurerland in ihrem namen geschehen lässt, was sie in Griechenland verab-
scheut, dass also ausgerechnet die vom menschenopfer errettete andere menschen 
zum opfer weihen (wenngleich nicht selber opfern) muss. sie gelangt jedoch zu der 
Überzeugung, dass die grausamen Göttermythen – wie das mahl des tantalos – un-
glaubwürdig, »ápista«, sind, dass die menschen ihre eigene schlechtigkeit nur in 
die Götter und die Göttin projizieren: ἐς τὴν ϑεὸν τὸ ϕαῦλον ἀναϕέρειν δοκῶ. Kein Gott 
könne doch schlecht sein: οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν (V. 390 f.). orest hin-
gegen ist der meinung, dass bei den Göttern wie bei den menschen große Verwirrung  
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herrscht: πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι / κἀν τοῖς βροτείοις (V. 572 f.). deshalb sei 
man verloren, wenn man auf sehersprüche setze. 

mit dieser sicht orests – die sich auch in anderen euripideischen dramen fin-
det – beginnt jene rationalistische mythendemontage, die destruktion des mythos 
als trug und Betrug im namen der Vernunft, die zwei Jahrtausende später etwa die 
mythendramen Voltaires dominieren wird. doch das ist nicht die Position des 
 euripides, erfahren wir doch in der taurischen Iphigenie, dass die Göttin das opfer 
iphigenies gar nicht gefordert hat, sondern dass dies nur eine wahnidee des sehers 
Kalchas war – ganz entsprechend dem Glauben iphigenies, dass die menschen nur 
ihre eigene Verderbtheit in die Götter projizieren – eine Vorstellung, die für die 
rezeption des mythos im 17. und 18. Jahrhundert von hoher Bedeutung sein 
wird.

die humanisierung des mythos, die euripides anstrebt, wird vom drama der 
aufklärung, zumal aber von Goethe, zu ende gedacht: steht die humanität bei 
euripides auf der griechischen seite (daher die stiftung eines neuen Kults dort-
selbst), so sind bei Goethe auch die von euripides durchweg negativ gezeichneten 
Barbaren als menschen dargestellt, deren humanes niveau durchaus dem der Grie-
chen entspricht, ja vielfach höher angesiedelt ist, wenn man auf die Kettenfolge  
des Grausamen und Bösen im atridengeschlecht zurückblickt. deshalb fühlt sich 
 Goethes iphigenie thoas gegenüber auch zur wahrheit verpflichtet, während die 
euripideische iphigenie keine moralischen Bedenken hegt und zu hegen braucht, 
den Barbarenherrscher zu betrügen. noch die iphigenie in Johann elias schlegels 
trauerspiel Orest und Pylades (1737), das Goethe bekannt gewesen sein mag, ent-
scheidet sich ohne hemmung für den ›Betrug‹: 

ich hasse list und trug, den man an freunden übet.
doch den gemeinen feind, der Griechenland betrübet,
und der durch Grausamkeit der Göttinn unwerth ist;
wer diesen hintergeht; da lob ich trug und list.10

die abweichungen gegenüber der taurischen Iphigenie von euripides gehen in 
Goethes iphigeniendrama nicht auf ihn allein zurück, sondern haben sich im laufe 
der Überlieferung des mythos im 17. und 18. Jahrhundert zumal in frankreich 
herausgebildet. (schon den titel seines dramas formuliert Goethe in anlehnung an 
die französischen Vorgänger: statt »bei den taurern« heißt es bei ihm »auf tauris«, 
das er offenbar für eine insel hält, entsprechend dem »en tauride« im titel der 
französischen dramen.)

die tragiker des 17. Jahrhunderts hatten den iphigenienstoff in die sphäre hö-
fisch-absolutistischer staatsaktion und repräsentation übertragen. Jean de rotrous 
(1640) und Jean-Baptiste racines (1674) aulische Iphigenien (die auf die euripi-
deische Iphigenie in Aulis zurückgehen) sind die exponenten dieser epoche.  racine, 
der auch noch eine taurische Iphigenie skizzierte, war für das deutsche theater der 
aufklärung bekanntlich einer der paradigmatischen autoren. seine Iphigénie wurde 

10 Johann elias schlegel: Orest und Pylades, ein Trauerspiel. in: ders.: Werke. hrsg. von 
Johann heinrich schlegel (1764-1773). reprint der ausgabe Kopenhagen, leipzig 1771. 
frankfurt a. m. 1971. Bd. i, s. 1-68; hier s. 53.
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1732 von Johann christoph Gottsched übersetzt. Von racine entlehnt Goethe  
übrigens den namen des arkas, der in den antiken Quellen nicht vorkommt.11 

wie bei euripides befindet sich Goethes iphigenie im exil – »das land der Grie-
chen mit der seele suchend« (V. 12).12 sie ist losgerissen von der heimat und zudem 
wird sie im Verlauf der dramatischen handlung erfahren müssen, dass diese hei-
mat – als das, was sie einmal war – unwiederbringliche Vergangenheit ist. der 
schauplatz des dramas ist die fremde. sie bedeutet für iphigenie den Verlust 
»selbstbewußten lebens« (V. 110), der selbstbestimmung ihrer Person im sinne 
eines der wesentlichen Postulate der aufklärung. 

die situation der Vertreibung, die ihr diese selbstbestimmung verwehrt, ist für 
iphigenie eins mit der herkömmlichen rolle der frau, gegen die sie – nach dem 
modell der frauenklagen in den tragödien des euripides, zumal in der Medea – 
immer wieder aufbegehrt. »ich bin so frei geboren als ein mann«, betont sie thoas 
gegenüber (V. 1858). für die macht des eros, die aus ihrer sicht meist zur unter-
drückung der frau geführt hat, ist iphigenie – anders als ihre namensschwester vor 
allem in der aulischen Iphigenie des euripides – ganz unempfänglich. weiblichkeit 
äußert sich in ihr nur als schwesterlichkeit. das ist der Grund für ihre tiefe Ver-
bundenheit gerade mit der jungfräulichen artemis (diana), die ganz in der Be-
ziehung zu ihrem Bruder apoll aufgeht:

du liebst, diane, deinen holden Bruder
Vor allem, was dir erd’ und himmel bietet,
und wendest dein jungfräulich angesicht
nach seinem ew’gen lichte sehnend still.
(V. 1321-1324)

schon die taurische iphigenie des euripides betet in diesem sinne zu artemis: 
»auch du liebst deinen Bruder, Göttin. Glaube mir, / die gleiche liebe bindet mich 
an die Geschwister!« (V. 1401 f.).13

iphigenie verwirft die ehe mit thoas, weil sie durch diese für immer von der 
heimat ferngehalten würde und weil sie sich überhaupt gegen die rolle der frau  
im weithin glück- und ehrlosen schatten des mannes sträubt. die selbstbewusste 
 Virginität iphigenies, die entschlossene selbstbewahrung ihrer Person, prägt ihr 
Verhältnis zu Göttern wie menschen, hat ethische, religiöse wie politische aspekte. 
dass sie eine herrschaftsgewohnte männerwelt durch ihr Verhalten völlig verwirrt, 
zeigt zumal die reaktion des Königs. thoas versucht ihre ehefeindlichkeit als  
typisch weibliche laune abzutun:

      tu’ was dein herz dich heißt;
und höre nicht die stimme guten rats

11 hier und im folgenden greife ich zurück auf den Kommentar in Johann wolfgang 
 Goethe: Dramen 1776-1790 (= fa i, 5). hrsg. von dieter Borchmeyer. frankfurt a. m. 
1988; bes. s. 1309-1321. 

12 die zitate stammen mit Versangabe aus der fa i, 5.
13 euripides: Iphigenie im Lande der Taurer. in: ders.: Tragödien. Vierter Teil: Elektra, 

Helena, Iphigenie im Lande der Taurer, Ion. Griechisch u. deutsch von dietrich ebener. 
mit 7 tafeln. Berlin 1977, s. 244-343; hier s. 333.
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und der Vernunft. sei ganz ein weib und gib
dich hin dem triebe, der dich zügellos
ergreift und dahin oder dorthin reißt.
(V. 463-467)

dieser Vorwurf verfehlt durchaus die empfindsame Vernunfthaltung iphigenies. 
was thoas ihr vorhält, trifft eher für ihn selber zu, setzt er doch wenig später aus 
verdeckter rache das – auf das zureden iphigenies hin – suspendierte menschen-
opfer wieder in Kraft, freilich auch in der verhüllt erpresserischen absicht,  iphigenie 
doch noch zum Jawort zu bewegen.

das mythische motiv des menschenopfers, wie es durch seine biblische Über-
lieferung in der Geschichte von Jephtas tochter aus dem Buch der Richter 10,6-12,7 
und vor allem in der erzählung von der abgewendeten opferung isaaks im 1. Buch 
Mose 22 jedem christen vertraut war, hat in der dramatik – vor allem in der 
oper – des 18. Jahrhunderts eine bedeutende rolle gespielt. es sei nur an die beiden 
iphigenienopern Glucks und an mozarts Idomeneo (1781) erinnert. immer geht  
es hier um ein durch das eingreifen der Götter endlich aufgehobenes Blutritual. 
dieses göttliche entgegenkommen ist die mythische Garantie für die tendenz des 
aufgeklärten dramas, den mythos selbst auf ein ›humanes‹ maß zu reduzieren,  
ihn nicht als Gegenspieler der Vernunft, sondern als deren andere seite zu recht-
fertigen. 

die aktualität des anscheinend längst überholten menschenopferthemas in der 
dichtung des 18. Jahrhunderts ist nur von seinen politischen implikationen her voll 
zu begreifen. schon in racines Iphigénie (1674) ist das menschenopfer keineswegs 
allein grausame göttliche willkürforderung. nicht diese, sondern die machtgier der 
Griechen ist die erstursache der unheilvollen Verstrickungen. das jedenfalls hält 
clytemnestre agamemnon vor. die Grausamkeit der Götter erkläre sich aus einer 
missdeutung der orakel, sei nichts anderes als der deckmantel menschlicher will-
kür und Grausamkeit. der gerechte himmel soll sich durch einen mord geehrt 
fühlen und am Blut der unschuld weiden? »le ciel, le juste ciel, par le meurtre  
honoré, / du sang de l’innocence est-il donc altéré?« (iV/4). hier deutet sich schon 
die Überzeugung der goetheschen iphigenie an:

der mißversteht die himmlischen, der sie
Blutgierig wähnt: er dichtet ihnen nur
die eignen grausamen Begierden an.
entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester?
(V. 523-526)

dies ist eine unverkennbare reminiszenz an die zitierte einsicht der euripideischen 
iphigenie, dass die Grausamkeit der Götter nur die Projektion der von ihr getrie-
benen menschen ist. 

das menschenopfer muss dem aufgeklärten denken als der absurdeste Verstoß 
gegen die Grundbestimmung des menschen erscheinen: dass er selbst zweck, nie 
eines anderen zweck ist, mithin als grausigste chiffre religiös-politischer fremd-
bestimmung. am schluss von schlegels Geschwistern in Taurien ist es der ober-
priester hierarchus, der den auf menschenopfern beruhenden Götterdienst aufhebt 
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und den mit dem Kultbild dianas entschwindenden – die taurer also entgöttert 
zurücklassenden – Geschwistern versichert: »hier soll kein Grieche mehr durch uns 
geopfert werden; / ihr selbst seyd opfer werth, und Götter auf der erden«.14 am 
ende von Glucks Iphigénie en Tauride, welche auf die gleichnamige tragödie von 
Guimond de la touche (1757) zurückgeht, ist es diana (bezeichnenderweise nicht 
mehr die kultstiftende athene wie bei euripides), die den skythen ihr Kultbild 
nimmt, da sie durch den barbarischen Brauch des menschenopfers ihr ›mensch-
liches‹ Bild geschändet sieht. die Götter werden hier vollends zu Projektionen der 
humanität. diesen weg der ›rettung‹ des mythos im Geiste aufgeklärter huma-
nität schlägt auch Goethe in seiner Iphigenie ein.

Ganz und gar auf ihr ›erweckungserlebnis‹ – die entrückung vom opferaltar zu 
aulis nach tauris durch die Göttin artemis/diana – bauend, wähnt iphigenie sich 
lange in gänzlichem einvernehmen mit den Göttern, glaubt sie, dass diese ihre  
familie ebenso glücklich bewahrt haben, wie artemis sie selbst gerettet hat. zug 
um zug wird indessen dieser optimistische Glaube zunichte gemacht. sie muss  
erfahren, dass der geliebte Vater durch die eigene Gattin ermordet, diese von  
ihrem sohn erschlagen worden ist – ganz im stile ihrer Vorfahren, der meuchel-
mörderischen tantaliden. und nun soll sie auch noch – so verlangt es Pylades,  
der freund ihres Bruders orest – König thoas vorlügen, das Kultbild der diana 
müsse ans meer gebracht werden, um dort kultisch gereinigt zu werden, in wirk-
lichkeit: damit die Griechen es rauben können. als iphigenie also durch die von ihr 
verlangte lüge ebenfalls in den zwangszusammenhang des Verbrechens ihrer Vor-
fahren hineingezogen zu werden droht, erwacht ihr zweifel an dem sinnvollen 
walten der Götter. in dieser situation am ende des vierten aufzugs singt sie das 
»lied der Parzen […] / als tantalus [iphigenies ahnherr] vom gold’nen stuhle fiel« 
(V. 1720-1766). 

in diesem lied, in dem der hass der titanen auf die olympier nachwirkt, wird – 
wie im Prometheus des jungen Goethe – die willkürherrschaft der Götter zum 
ausdruck ungerechter irdischer herrschaft, noch unaufgeklärt-absolutistischer re-
gierung. die Götter brauchen die herrschaft, »wie’s ihnen gefällt« (V. 1731); wen 
sie heute erheben, den stürzen sie morgen. dass die gleichen maßstäbe auf religion 
(Götter) und Politik (herrschende) angewandt werden, zeigt iphigenies auftritt 
nach dem Parzenlied. »die heil’ge lippe tönt ein wildes lied«, hält thoas ihr vor 
(V. 1821). Gemeint ist iphigenies anklage gegen irdische machtüberheblichkeit. 
mit den gleichen argumenten und Bildern lehnt sie sich gegen Götter- und herr-
scherwillkür auf. so findet auch das von ihr ersehnte neue Verhältnis zwischen 
mensch und Gottheit, das im mittelpunkt des schauspiels steht, seine ent sprechung 
in einer neuen Beziehung zwischen fürst und untertan. 

iphigenies »Bild« der guten Götter ist zugleich ihr Bild der guten regierung. 
Gott ist nicht im biblischen sinne der ›ganz andere‹, von dem man sich kein Bild 
machen soll, sondern sein wesen wird im Gegenteil nach dem modell der humani-
tät, nach dem Bild des guten menschen entworfen. »edel sei der mensch, / hülf-
reich und gut!«, heißt es in Goethes hymne Das Göttliche (1783); dadurch werde 
er den Göttern ähnlich: »sein Beispiel lehr’ uns / Jene glauben«. der ›edle mensch‹ 

14 schlegel (anm. 10), s. 68.
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ist also der berühmten hymne gemäß das »Vorbild / Jener geahneten wesen«  
(fa i, 2, s. 303 f.). hier wird der Bericht der Genesis, dass Gott den menschen nach 
seinem Bilde schuf, genau umgekehrt. iphigenies verzweifelter ausruf am ende des 
vierten aufzugs, »rettet mich / und rettet euer Bild in meiner seele!« (V. 1716 f.), 
bezieht sich auf jenes nach dem Vorbild der humanität entworfene Gottesbild. die 
Götter sollen durch ihre menschenfreundlichkeit den Glauben an sie ermöglichen 
und rechtfertigen.

sollte die »taube not« (V. 1707), welche alle hoffnung auf menschliche selbst-
bestimmung zunichte macht, iphigenie jedoch zum Verbrechen des Kultbildraubs 
und zum Betrug des Königs zwingen, dann wäre der Beweis für die unentrinnbar-
keit des tantalidenfluchs, für die Vorherbestimmung auch iphigenies zum Bösen 
erbracht. dieser fluch ist als symbol der erbsünde gedeutet worden, welche für die 
aufklärung das größte ärgernis darstellt, da sie eine Barriere ist, welche den weg 
zur menschlichen selbstbestimmung versperrt. iphigenie sucht, ganz im Geiste der 
aufklärung, aus eigener Kraft, auf autonom menschlichem weg den mythischen 
erbzwang, die Kettenfolge des Verbrechens aufzuheben, welche durch den über  
die nachfahren des tantalus verhängten fluch ausgelöst worden ist. das haben die 
wegweisenden studien über Goethes Iphigenie von theodor w. adorno bis wolf-
dietrich rasch überzeugend demonstriert.15 auf diese durchbrechung der Ketten-
folge des Verbrechens bezieht sich der Begriff der ›entsühnung‹ des tantaliden-
hauses. sie ist der sinn der Verse, die Goethe am 31. märz 1827 dem orest-darsteller 
carl Krüger in ein exemplar der Iphigenie geschrieben hat: »alle menschlichen 
Gebrechen / sühnet reine menschlichkeit«. 

die ›reinheit‹ ist die Bedingung der ›entsühnung‹. würde die reinheit durch  
die von iphigenie verlangte lüge getrübt, so wäre auch entsühnung nicht mehr 
denkbar; der fluch erwiese sich als unaufhebbar, menschliche selbstbestimmung 
wäre dann ebensowenig möglich wie die Gutheit der Götter oder die Gerechtigkeit 
der herrschaft. die lüge würde also den sinn der existenz iphigenies zerstören! 
diese eminente Bedeutung des wahrheitsproblems ist nur vor dem hintergrund der 
aufklärung zu verstehen. ich verweise hier auf immanuel Kants schrift Über ein 
vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797)16 wie auch auf den traktat 
Zum ewigen Frieden (1795), wo im Gegensatz zur höfisch-absolutis tischen ›Ver-
stellung‹ die »ehrlichkeit« als »beste Politik« postuliert wird, die allein ewigen 
frieden ermöglicht, während die Verstellung den Krieg ins unendliche fortsetzt.17

15 theodor w. adorno: Zum Klassizismus von Goethes »Iphigenie«. in: ders.: Noten  
zur Literatur. hrsg. von rolf tiedemann. frankfurt a. m. 1981, s. 495-514. wolf-
dietrich rasch: Goethes »Iphigenie auf Tauris« als Drama der Autonomie. münchen 
1979.

16 immanuel Kant: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. in: ders.: Werke 
in zehn Bänden. hrsg. von wilhelm weischedel. Bd. 7: Schriften zur Ethik und Religions-
philosophie. Zweiter Teil. sonderausgabe. darmstadt 1983, s. 635-643.

17 immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. in: ders.: werke  
in zehn Bänden. hrsg. v. wilhelm weischedel. Bd. 9: Schriften zu Anthropologie, 
Geschichts philosophie und Pädagogik. Erster Teil. sonderausgabe. darmstadt 1983, 
s. 191-251; hier s. 228 ff.
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die absage an lüge und Verstellung wird von iphigenie als »kühnes unter-
nehmen« in Beziehung zum männlichen heldentum gesetzt (V. 1892-1936). das 
weibliche heldentum der wahrheit verzichtet auf das »recht des schwerts« 
(V. 1911), ist anders als das männlich-kriegerische heroentum auf frieden gegrün-
det. allein wahrheit ist friede! diese einsicht verbindet Goethes Iphigenie mit 
Kants traktat Zum ewigen Frieden. was sein drama aber über diesen traktat hin-
aushebt, ist die Begründung von wahrheit und frieden im ›ewig weiblichen‹. »Ge-
walt und list, der männer höchster ruhm« – machiavelli, der große renaissance-
theoretiker, hat sie im Bild von löwe und fuchs als die beiden großen triebkräfte 
der Politik bezeichnet – »wird durch die wahrheit dieser hohen seele / Beschämt«, 
heißt es am schluss der letzten rede orests (V. 2142-2144).

die endgültige lösung des Konflikts und des dramatischen Knotens überhaupt 
bringt die – von Goethe erfundene – ›aufklärung‹ des orakelspruchs, demzufolge 
sich dieser nicht auf das Kultbild der schwester apolls, sondern auf die schwester 
orests bezieht. durch diese umdeutung des orakels wird das erscheinen der 
athene bei euripides und der diana in Glucks oper entbehrlich gemacht, wird der 
einklang des göttlichen Gebots mit den maßstäben menschlicher moralität end-
gültig hergestellt. indem die Gottheit als Projektion und ›ideal‹ der humanität 
moralisch ›gerettet‹ wird, erweist die mythische tragödie ihre Glaubwürdigkeit. 
die tragödie wird zur theodizee.

das neue Verhältnis zwischen Gott und mensch korrespondiert der Beziehung 
zwischen gerechtem fürsten und freiem Bürger im aufgeklärten staatswesen. in 
der – an die schlussszenen von mozarts Entführung aus dem Serail und Titus ge-
mahnenden – entsagung des thoas, seinem Verzicht auf rache und auf die un-
beschränkten möglichkeiten der macht, in der fähigkeit, die »stimme / der wahr-
heit und der menschlichkeit« zu hören (V. 1937 f.) – in alledem drückt sich das Bild 
des ›guten herrschers‹ aus, das die autoren des 18. Jahrhunderts so oft im dienste 
der fürstenerziehung entworfen haben. das happy ending des dramas ist gleich-
wohl melancholisch verschattet. zwar wird thoas’ unwilliges »so geht!« (V. 2151) 
durch ein »holdes wort des abschieds« (V. 2169) ersetzt, doch der abschiedssegen 
»lebt wohl!« (V. 2174) bildet nur den ersten fuß eines nicht abgeschlossenen Ver-
ses, der schweigend weiterklingt. mit welcher empfindung thoas diese letzten 
worte des dramas spricht, bleibt im wahrsten sinne offen.

oder doch nicht? es gibt einen vierundzwanzig Verse umfassenden »epilog« zu 
Iphigenie, in dem thoas, an der meeresküste stehend, dem abfahrenden Griechen-
schiff nachblickt, gänzlich vereinsamt und in Verbitterung – zwar nicht gegen 
 iphigenie, das einzige von ihm geliebte wesen, aber gegen die Götter, die ihn 
»Glückseligkeit« (V. 11) ahnen ließen, um ihn nun »durch unglück desto schmerz-
licher zu quälen«:

mein aug’ wird düster, starr lenkt meine hand
den stab. ich habe niemand mehr zu lieben.
Gerissen liegt der freundschaft zartes Band,
das edle floh von tauris wildem strand.
nur haß und mißgunst sind zurückgeblieben. – – –
(V. 20-24) 
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mit diesen Versen schließt der Epilog zu Goethes »Iphigenie auf Tauris«, der frei-
lich nicht von Goethe, sondern vom jungen frank wedekind stammt.18

Goethe hat seine Iphigenie in späteren Jahren, nämlich in einem Brief an schiller 
vom 19. Januar 1802, als »ganz verteufelt human« bezeichnet.19 aus diesem wort 
spricht die skepsis gegenüber der realen chance der wahrheit, sich – friede schaffend 
und fatale zwänge überwindend – in einer tiefgreifend veränderten welt durchzu-
setzen, die dem Jahrzehnte zuvor noch emphatisch seine autonomie verkündenden 
individuum inzwischen so vielfältige fesseln angelegt hat. schiller hat auf Goethes 
skeptischen Brief in seiner antwort vom 20. Januar 1802 bekannt: »das, was sie 
das Humane darin nennen«, werde die »Probe« auf dem theater »besonders gut 
aushalten, und davon, rathe ich, nichts wegzunehmen«.20 die wirkungsgeschichte 
der Iphigenie hat ihm recht gegeben.

eines der bedeutendsten Beispiele dieser wirkungsgeschichte ist die von richard 
wagner umgedichtete und umkomponierte schlussszene von Glucks Iphigénie en 
Aulide (1774). dort werden die Götter, durch den ruf der natur – »le cri plaintif 
de la nature« – und vom leid der menschen gerührt, zum Verzicht auf das Blut-
opfer bewegt. die anstalten zum menschenopfer rücken nach dem modell der 
verhinderten opferung isaaks ins licht einer bestandenen Probe: das »blutige  
Gebot« weicht »mitleidvoller huld« der Götter und iphigenie bleibt wie in racines 
drama in aulis. wagner hat nun in seiner Bearbeitung der gluckschen oper für die 
dresdener hofoper 1847 die entrückung iphigenies durch artemis wiederein-
geführt – und so eine Brücke zu Goethes ›entsühnungs‹-drama Iphigenie geschla-
gen: »mein opfer führ’ ich in ein fernes land«, verkündet artemis agamemnon, 
»als Priesterin dort meine huld zu lehren! / dir, atreus’ sohn, erzieh’ ich so die 
reine, / dass einst sie sühne, was dein stamm verbrach«.21 sogleich lässt sie frische 
winde wehen und die Griechen eilen zu schiff nach troja. ein einzigartiges  
literarisch-musikalisches amalgam aus euripides, Gluck, Goethe – und richard 
wagner!22

18 zit. nach rolf Kieser: Benjamin Franklin Wedekind. Biographie einer Jugend. zürich 
1990, s. 143.

19 Friedrich Schiller – Johann Wolfgang Goethe: Der Briefwechsel. Historisch-kritische 
Ausgabe. hrsg. u. komm. von norbert oellers. stuttgart 2009, Bd. i, s. 1004.

20 ebd., s. 1005.
21 zitiert nach der mir erst in fahnen vorliegenden edition von richard wagners Bearbei-

tung der gluckschen oper in Bd. XX der historisch-kritischen ausgabe: Richard Wagner: 
Sämtliche Werke. mainz 1970 ff. 

22 der vorstehende text gibt unverändert meinen Vortrag in weimar wieder, beansprucht 
nicht, eine eigenständige wissenschaftliche abhandlung zu sein; in den fußnoten wird 
deshalb auf detaillierte Quellenangaben und eine auseinandersetzung mit der forschungs-
literatur verzichtet.
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Kein Revolutionsfreund.  
Die Französische Revolution im Blickfeld Goethes 

»es ist wahr, ich konnte kein freund der französischen revolution sein, denn ihre 
Greuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während 
ihre wohltätigen folgen damals noch nicht zu ersehen waren«. so heißt es im so-
genannten revolutionsgespräch mit eckermann vom 4. Januar 1824 (ma 19, 
s. 494) und es gibt keinen Grund, dem tenor des Berichts nicht zu trauen. im un-
terschied zu vielen deutschen intellektuellen seiner zeit hat Goethe niemals und 
nirgends mit der französischen revolution fraternisiert. seine Gegnerschaft war 
von anfang an kompromisslos und seine ängste kehrten sogar nach vierzig Jahren 
noch wieder, als er in der Julirevolution von 1830 eine reprise der 89er revo-
lution wahrnahm. die rede von den »wohltätigen folgen« der revolution reicht 
schwerlich dazu aus, Goethe auch nur eine ambivalente haltung zuschreiben zu 
können.

warum konnte Goethe kein freund der revolution sein? statt einen panorama-
tischen Überblick zum thema »Goethe und die revolution« zu geben,1 möchte ich 
exemplarisch vorgehen und einige motive näher beleuchten, die die Gründe seiner 
feindschaft sichtbar und verständlich machen. Von den »Greuel[n]« wird dabei zu 
sprechen sein und davon, wie sie ein Versteck in Goethes werken gefunden haben; 
am ende wenigstens kurz von fundamentalen differenzen in der auffassung politi-
schen handelns; zunächst aber vom zusammenstoß der französischen ereignisse 
mit Goethes weimarer lage, davon, wie der weimarische minister die revolution 
auch als persönliche attacke erfahren musste – explosion, meteoritensturz, Vulkan-
ausbruch, erdbeben sind seine einschlägigen metaphern, katastrophalere gibt es 
nicht. meine Kapitel heißen also: fürstendiener (I.), Greuel (II.), zwei politische 
maximen (III.).

I.

»daß die französche revolution auch für mich eine revolution war kannst du 
dencken«. das ist, im Brief vom 3. märz 1790 an friedrich heinrich Jacobi  
(wa iV, 9, s. 184), über ein halbes Jahr nach dem Bastillesturm, die erste äußerung 
Goethes zur revolution, die wir kennen – ein einziger satz unter lauter mittei-
lungen zur schriftstellerischen Produktion, denkbar lakonisch und ziemlich ver-
schlossen. ich lese den satz als zeugnis unmittelbaren Getroffenseins in eigener 
sache: mea res agitur. und das heißt: die revolution, mag sie auch vorerst nur  

1 eine nützliche zusammenstellung des materials gibt Karl otto conrady: Goethe und die 
Französische Revolution. Insel-Almanach auf das Jahr 1989. frankfurt a. m. 1988.
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eine ferne drohung darstellen, bestreitet doch auch ihn und die weimarer existenz 
von Grund auf. 

Goethe hat die revolution mit einer Vorgeschichte versehen, die seiner Ver-
störung einen frühen Beginn und politischen weitblick verleiht. Gemeint ist die 
halsbandaffäre, die in ihren exzessen von Verschwendung und Geldgier, Kabale, 
eitelkeit und obskurantismus den Bankrott des ancien régime verkörperte, den 
ruf der in dieser frage unschuldigen marie antoinette ruinierte und die monarchie 
von da ab für revolution und Guillotine freigab. Goethes erregung ist bekannt:  
da zeigte sich »das haupt der Gorgone« (ma 14, s. 510), öffnete sich ein »unsitt-
liche[r] stadt-, hof- und staats-abgrund« (ma 14, s. 14), wurde ein vom ancien 
régime selbstverschuldetes spektakel sichtbar, das vier Jahre später in der revolu-
tion die »gräßlichste erfüllung« (ma 14, s. 511) finden sollte; »wie wahnsinnig« 
sei er freunden schon damals, 1785, vorgekommen (ma 14, s. 14). ›wie wahn-
sinnig‹, damit ist der ton vorgegeben, den Goethe erst recht anschlagen wird, wenn 
er von der revolution selbst spricht – so noch in den späten redaktionen der 
 Campagne in Frankreich und der Belagerung von Maynz. die Vorgänge greifen 
seine fassungskraft an, sie bedrohen nicht nur »alles Bestehende mit umschwung, 
wo nicht mit untergang«, sie zerstören jeden »sinn für freude« (ma 14, s. 23 f.), 
sie gehen an die wurzeln seines selbstverständnisses und weltvertrauens.

das stich- und Kampfwort ›fürstendiener‹ erschließt vielleicht am ehesten, was 
hier geschieht. es spielt in den Gesprächen mit eckermann, auch im revolutions-
gespräch, eine wichtige rolle. Goethes Gegner liebten den Kampfbegriff und  
verschärften ihn noch: »despotendiener« hieß es bei ludwig Börne, »fürsten-  
d. i. despotendichter«.2 der so Gescholtene in eckermanns Bericht zum 27. april 
1825:

nun heißt es wieder, ich sei ein fürstendiener, ich sei ein fürstenknecht. […] 
diene ich denn etwa einem tyrannen? einem despoten? […] ich bin dem Groß-
herzog seit einem halben Jahrhundert auf das innigste verbunden und habe  
ein halbes Jahrhundert mit ihm gestrebt und gearbeitet; aber lügen müßte ich, 
wenn ich sagen wollte, ich wüßte einen einzigen tag, wo der Großherzog nicht 
daran gedacht hatte, etwas zu tun und auszuführen, das dem lande zum wohl 
gereichte und das geeignet wäre, den zustand des einzelnen zu verbessern.  
(ma 19, s. 519)

dieses »herrschen« sei mithin nichts weiter gewesen als »ein beständiges dienen«, 
und er, der »fürstenknecht«, also »nur der Knecht eines solchen«, »der selber ein 
Knecht des allgemeinen Besten ist« (ma 19, s. 520). das ist gut pariert, gibt das 
selbstverständnis des aufgeklärten absolutismus wieder und spielt auch noch an 
auf das »servus servorum dei«, die demutsformel der Päpste.

der Verteidigung carl augusts entspricht das testimonium, das Johann Gott-
fried herder vierzig Jahre früher über den »Geschäftsmann« (also staatsdiener) 
Goethe abgibt. schiller leitet es gleich nach seiner ankunft in weimar, im august 
1787, an christian Gottfried Körner weiter: 

2 Vgl. conrady (anm. 1), s. 166. 
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herder giebt ihm einen k l a r e n  universalen Verstand, das wahrste und innigste 
Gefühl, die größte reinheit des herzens! […] nach herders Behauptung ist er 
rein von allem intriguegeist, er hat wissentlich noch niemand verfolgt, noch kei-
nes anderen Glück untergraben. er liebt in allen dingen helle und Klarheit, 
selbst im kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem eifer haßt  
er mystick, Geschraubtheit, Verworrenheit. herder will ihn ebenso und noch 
mehr als Geschäftsmann denn als dichter bewundert wissen. ihm ist er ein all-
umfaßender Geist. (sna 24, s. 131)

Von Kopf bis fuß ein praktizierender aufklärer kommt da zu Gesicht, ein ›red-
licher mann am hofe‹, wie er im Buche steht. Der redliche Mann am Hofe, so hieß, 
1740 erschienen, eine auf den Zustand der heutigen Welt gerichtete Lehr- und 
Staats-Geschichte von Goethes Großoheim Johann michael von loën, ein staats-
roman, der paradigmatisch das modell des aufgeklärten absolutismus ins Bild 
setzte. der redliche mann am hofe – das war der aufgeklärte mentor und fürsten-
berater, der unbedingt integre, patriotische minister, dessen staatskunst das licht 
der aufklärung unwiderstehlich macht, so dass es, von der spitze, vom fürsten aus, 
den gesamten staatskörper durchströmen kann. »diejenige, welche bisher ge-
glaubet haben, daß alles in der welt mit stärcke, Verstellungs-Künsten und einer 
schlauen Politic müste ausgerichtet werden, die sehen hier gantz das Gegentheil. 
der weisheit, der tugend, der aufrichtigkeit bleibt allenthalben der Vortheil und 
die ehre«.3 habe mut, dich deiner redlichkeit zu bedienen – auch in der Politik. 
unter solchen Vorzeichen trat Goethe in weimar an. 

doch die kritische literatur wartete mit ihren marinellis auf und rekrutierte ihre 
Bösewichter »immer aus den höheren ständen«,4 »am liebsten unter ministern 
und amtleuten«,5 wie Goethe spöttisch bemerkt. auf seiner eigenen Bühne musste 
er in den revolutionsjahren die schneidige Parole des marquis Posa hören, die den 
›redlichen mann‹ prinzipiell dem aufgeklärten absolutismus entzieht: »ich kann 
nicht fürstendiener sein«.6 der marquis kann es nicht, weil er sonst seine neu-
gewonnene autonomie verlieren müsste – »was ich leiste, / gehört dem thron«; 
»mir aber, / mir hat die tugend eignen werth«.7 Posa denkt abstrakt und deshalb 
konsequent. Goethe ist konkret. man kann einem fürsten dienen und doch ›sich 
entwickeln‹, seine identität bewahren und entfalten. mitten im desaster der fran-
zösischen campagne nimmt Goethe die Gelegenheit wahr, seinem fürsten dafür  
zu danken: 

seit zwölf Jahren genoß ich eines seltenen Glückes, des Vertrauens wie der nach-
sicht des herzogs von weimar. dieser von der natur höchst begünstigte, glück-

3 Johann michael von loën: Die vertheidigte Sitten-Lehre durch Exempeln. in: ders.: Der 
redliche Mann am Hofe. faksimiledruck nach der ausgabe von 1742. mit einem nach-
wort von Karl reichert. stuttgart 1966, s. 577-584; hier s. 583. Vgl. wolfgang martens: 
Der patriotische Minister. Fürstendiener in der Literatur der Aufklärungszeit. weimar, 
Köln, wien 1996.

4 Dichtung und Wahrheit, 13. Buch (ma 16, s. 521).
5 ebd., 12. Buch (ma 16, s. 569).
6 Don Karlos iii, 10, V. 3548 u. 3610 (sna 6, s. 180 u. 182).
7 Don Karlos iii, 10, V. 3557 f. u. 3564 f. (sna 6, s. 181).


