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Hebern nahe, so baß sie wie biese vom Volke mit Liebe aufgenommen nnb gesungen
werben, so heißen sie volkstümliche Lieber.

2. Die Ode (griechisch — Gesang) ist ein lyrisches Gebicht, welches bas Gefühl
bes Dichters im Zustanbe tiefer Bewegung in schwungvoller, begeisterter Darstellung
ausbrückt. Die vorzüglichsten Objekte, welche öie Seele bes Dichters in biese Erregung
versetzen nnb bichterischen Ausbruck verlangen, sinb Gott, Natur, Vaterlanb, Freunb-
schaft, Freiheit. Ihrem bebeutsamen Inhalte gemäß zeigt bte Obe eine gehobene
Sprache, voll kühner Bilber, Übergänge nnb Sprünge. Die rhythmische Form ist
schwungvoll nnb bewegt. Vgl. Klopstocks Oben.

Oben, bte Gott unb Gottes Walten in ber Natur in einer ber Erhabenheit bes
Gegenstanbes entsprechenben Form verherrlichen, heißen Hymnen. (Hymnos, griechisch
— Lobgesang zu Ehren einer Gottheit). Vgl. Klopstocks „Frühlingsfeier".

Die Hymnen bes israelitischen Volkes heißen Psalmen.
3. Die 6legie (griechisch — Mitleibsgebicht) liegt auf ber Grenze zwischen bem

epischen unb lyrischen Gebiet unb ist eine Mischung von Beschreibung uub Be¬
trachtung. Sie brückt bas Gefühl ber Wehmut aus, welches burch ben Gegensatz
zwischen bem Jbeal unb ber Wirklichkeit, sowie burch bte Vergänglichkeit irbischen
Glückes erregt wirb. Aber bte Wehmut allein erschöpft nicht bas Wesen bieser
Dichtungsart. Es gehört zu bemselbeu vielmehr auch bte Versöhnung ber schmerz¬
lichen Gegensätze bes Lebens burch ben Hinweis auf ein höheres Gebiet, auf welchem
sie ihre Einigung finben. — Die Elegie bevorzugt für ihre rhythmische Einteilung
bas Distichon unb bte Trochäen. Vgl. Schillers „Spaziergang", Claubius uub Hölty,
„Bei bem Grabe meines Vaters", Rückert, „Die Gräber zu Ottensen".

B. Die ©cdankcnlyrih.
Die Gebankenlyrik (lyrische Gebankenpoesie) hat solche Gebanken bes Dichters

zum Gegenstanb, bte zwar burch reine Verstanbestätigkeit gewonnen sinb, aber mit
warmem Gefühl burchtränkt, mit reicher Phantasie ausgeschmückt unb in ebelster
bichterischer Sprache ausgebrückt werben. Vgl. Schillers „Glocke", „Die Jbeale", „Das
Jbeal unb bas Leben".

Das Epigramm (griechisch — Inschrift) ober Sinngebicht bringt in knapper,
treffenber Darstellung einen inhaltreichen Gebanken zum Ausbruck. Epigrammen-Dichter
sinb Logau, Lessing, Goethe, Schiller, Rückert. Vgl. Goethe-Schillers „Tenien". Vgl.
S. 161, Nr. 8.

III. Die drsmatilclie poeüe.
i. Das Wielen des Dramas.

Das Epos erzählt bte vergangene Begebenheit, bie Lyrik stellt bie gegen¬
wärtige Empfinbung bar; bas Drama als bie Blüte ber Dichtkunst vereinigt bas
Epische unb Lyrische in ber Darstellung einer gegenwärtigen, sich nach ber Zukunft
hin entwickelnben HanbluugZ. Die Lyrik verharrt bei beu Empsinbungen; im
Drama sinb bie Empsinbungen ber hanbelnben Personen nur insofern von Bebeutung,
als sie sich in Hanblungen, in Taten umsetzen.

x) Gottschall, Poetik. II. 289.


