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An zahlIosen Stellen seiner simplicianismen Smriften weist G rim m e I s -
ha use n auf das Parabelhafte dieser Dichtungen hin und ermahnt seine Leser, 
uber den bunten Gesmehnissen den tieferen Sinn nimt zu vergessen. Dieser tiefere 
Sinn. der von dem Vordergrund der irdismen Welt Ieirn.t verdeckt wird, ist das mrist
lime Glaubensgut, das das Ewige im Mensmen, seine Seele, bewahren solI. Bei dem 
Versum, diese mristliche Substanz, die ubrigens aum in seinen anderen Smriften 
deutlich zutage tritt. zu umschreiben, mussen wir uns vcr Augen halten. daB 
Grimmelshausen im wesentIichen nicht reflektierend schafft. Er steht nicht uberlegen 
ordnend uber seinen Dichtungen, er lebt als ganzer Mensch in ihnen, und die viel
Hiltige Menschenwelt. die wir kennen lernen, wird nicht kunstvoll aufgebaut. sondern 
ist als Schopfung um uns vorhanden. Wo wir gehen und stehen, begegnen wir 
Mensmen. nehmen sie wahr und sprechen mit ihnen. Wie wir weitergehen, ver
schwinden sie aus unserem Blickfeld, aber sie leben weiter, und gelegentlich einmal 
treffen wir sie auch wieder. Gegenuber diesem einfach und schlicht Seienden cler 
Lebenswirklichkeit erscheint auf den ersten Blick hin das Christlime als das im 
Denken uber diese Welt Seiende. also letztlim als etwas dieser Menschenwelt ur
sprunglich Fremdes. das von auBen irgendwie ordnend oder richtungweisend. kHirend 
hinzutritt. Wir mussen aber immerhin fragen, wenn wir diesen Weg duistlimen 
Denkens durchsmritten haben, ob nimt dom in dieser naturlichen WeIt der Smop
fung christlime Elemente eingebettet liegen, uber die der Dichter nicht reflektiert, die 
aber vielleicht gerade deshalb dem Weltbild Grimmelshausen, be,ondere Bedeutung 
geben. weil sie ihm so selbstverstandlich angehoren. Wir mussen also von den 
AuBeJungen des Dichters tiefer in das Leben seiner Mensmenwelt vorstoBen, um zu 
den wesentlimen Einsichten zu gelangen. 

Wenn wir uns der ersten Gruppe dieser christlichen Vorstellungen, die also deT 
Dichter bewuBt hervorhebt, zuwenden, so begegnen wir ganz wenigen einfamen 
Gedanken. die immer wieder eingepragt werden. Von der Unterschrift zum Titel
kupfer der ersten Ausgabe bis zum letzten Wort des Simplicissimus klingt da die 
alte melancnolische Weisheit des Predigers Salomo, die diesem lahrhundert des 
Krieges und der Zerstorung weithin vertraut ist, vielfaltig auf: Vanitas vanitatum, 
alles ist eitel. Auf Schritt und T ritt verfolgt uns diese Erfahrung. Simplicissimus kann 
unternehmen, was er will, alles zerflieBt ihm unter den Handen. Reichtum und 
Ruhm, Ansehen und Gesundheit, alles schwindet dahin. Der Held des Bumes kommt 
nie zu dem ZieIe. das er sich gesteckt bat, irgendwie greift der ZufaII ein und sdmeidet 
den eben gesponnenen Faden ab. So ist das Werk genau das Gegenteil eines Ent
wicklungsromanes. Es entwickelt sich gar nichts, es bildet sich und reift kein Cha
rakter in den Erfahrungen des Lebens. Simplicissimus treibt nur auf den wilden 
Wogen im Sturm dabin. Er reitet frohlockend auf dem Kamm oder er ringt jammer-
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veil im tiefsten Tal. aber er hat keine Ahnung clavon, was ihn hinter der nachsten 
Welle erwaftet, uod alles Schwimrnen hilft ihm nichts. Er jubelt uod genie6t ob en. 
er klagt uod hereut uoteD, so geht es hin uod her. vcn Bum Zll Buch, vcn Jahr Zll 

Jahr. Das Dasein ist ein Ablauf vcn Augenblicken. auf die der Mensdt jeweils 
versmieden antwortet. die aber unverbunclen uod sinnIos einancler folgen. 

Diese Verganglimkeit uod Wertlosigkeit, die dem Helden im auGeren UngIiick 
bewuBt wird, reimt aber nom vieI ticfer uod zeidmet sich deutlidt im Gesamt des 
groBen Rornanes ab. Wir bemerken da bestimmte Gemeinsamkeiten, die alien Helden 
dieser Simpliciaclen IU eigen sind. Da ist vcr allem ihre Vereinzelung. Es HUlt auf. 
daB sie aIle, Simplicissimu5, Curasche, der Springinsfeld, die Helden der beiden 
Teile des Vogelnestes, ohne eigentliche Familie leben, dieser natiirlichen Ordnung 
und ihres Haltes entbehren. Simplicissimus ist eine Waise, dessen Pflegeltern dem 
Kind nur das Diirftigste an Erziehung geben. Seine entscheidende BiIdung erfahrt 
er gewiS durch seinen Vater. aber beide wissen nicht, daB sie sich so nahe angehoren, 
und als Simplicissimus es schlieBlich erfahrt, hilft es ihm nichts mehr. Seine beiden 
Ehen verdienen diesen Namen nidtt, es sind zufallige Begegnungen. Die erste Frau 
vergiBt unser Held. sobald sie ihm aus den Augen ist, an der zweiten erlebt er bald 
die Freude. daB sie sich zu Tode trinkt. Von seinen Kindern spieIt nur ein un~ 
ehelidter Sohn eine RolJe in seinem spateren Leben. Auch hier herrsmt also der 
Zufall. der Augenblick. Das Gleiche zeigt sich bei den sozialen Ordnungen. Simpli
cissimus verbringt ja einen groBen T eH seines Lehens im Heer, das zwar eine Ord~ 
nung. aher dom eine nur rohe und von auBen erzwungene aufweist. Von Kamerad~ 
schaft sehen wir nichts, einer ist des anderen T odfeind. dessen Gunst nu'r durm 
Spenden und Vorteile erkauft werden kann. Der Traum vom Stlindebaum stellt 
das in der jener Zeit gewohnten Form der AlIegorie dar. Ene Art von Corpsgeist 
zeigen die Truppen nicht gegeniiber den feindlichen Heeren - da wechselt der 
Soldat sogar von einer Partei zur anderen ohne viel Riicksicht auf Fahneneid und 
VerpfIichtung -, sondern hochstens gegenilber dem eigentlichen Feind. den Bauern 
und Stlidtern, die, gequalt und ausgeplilndert, sidt gelegentlich wild zur Wehr setzen. 
Im Grunde ist auch das Heer nur eine chaotische Masse. 

Diesem VerflieBen. dieser Unordnung im Ganze" der Mensdtenwelt entspricht nun 
das Verhalten des Einzelnen in ihr. Auch dieses tragt den Stempel des Zuflilligen. 
Verganglichen und Unverbindlichen. Der Vater des Simplicissimlls hat nom eioeo 
wirklimen Beruf. er ist Offizier. und als er, durch ein smweres Schicksal hetroffen, 
aus dem Heer scheidet. wird er edlter Einsiedler. dessen Glauhenslehen der Dimter 
sehr genau und zutreffend schildert. ein einsamer Beter. der sich das Wenige. dessen 
er zu seines Lebens Notdurft bedarf. durch harte Arbeit gcwinnt. Simplicissimus 
seIbst hat ke inen Beruf. er ubt allerlei zuHillige Tatigkeiten aus, wie sie der Augen
blick fordert, er ist dauernd beschaftigt. aber er arbeitct nie. Er ist wahrlich. wie es 
der Titel des Buches sagt, der abenteuerliche Simplicissimus, der Mensch, der nur im 
Augenblick. im ZufaIl lebt. la, seIbst die Zeiten seines Einsiedlerlebens stehen in 
dem seltsamen Zwielicht des Undeutlichen, Nichtendgiiltigen, wie er es in der SchluB~ 
betrachtung des 5. Buches auch offen ausspricht. Wir kommen darauf zuruck, stellen 
aber jetzt smon fest, daB dieses Chaotische. Unverbindliche der Welt auch bedenklich 
in sein Christsein einstrahlt. 
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Gelegentlich scheint skh der VorstelIung des "Alles ist eitel" noch eine anderc 
christliche Weltsicht zu gesellen, die sich etwa in dern Wort der Wassergeister im 
Mumrnelsee ausspricht. die Welt sei ein Probierstein Gottes, urn die Echten van den 
Unechten zu scheiden. Beim naheren Zusehen zeigt sich aber, daB hier nicht gemeint 
ist, der Mensdt so lie sich im Leben sclbst als Christ bewahren. vieImehr ist die Frage. 
vor die er gestellt wird, wieder nur die, ob er die Wertlosigkeit der WeIt einsieht, 
sich aus ihr zurlickzieht und Gott zuwendet, od er ob er der Welt und ihrer Slinde 
verhaftet bleibt. Einen positiven Wert gewinnt die Welt einzig flir den Einsiedler 
Simplicissimus als eine Art katechetischen HilfsmitteIs, aIs Hinweis auf die 
Heilsgeschichte. So libt sich Simplicissimus darin, beim Sremen des Brates an 
das Abendmahl, beim Anblic:k eines Dornbusches an Christi Dornenkrone zu denken. 
Es sind von auBen her. von dem christlichen Betrachter in die Welt hineingetragene 
Gedanken. die ihr an sich nicht zu eigen sind. Einzig wesentlich flir unseren Dichter 
ist die Vorstellung des WandeIs. der Verganglichkeit und v611igen Wertlosigkeit. die 
in soIcher Einseitigkeit und Unbestrittenheit eben dem Prediger Salomo zu eigen ist. 
Diese Vorstellung tragt nicht der Dichter reflektierend in seine Welt hinein, sie ist 
wirklich so bis in ihre feinsten Ziige hinein. die der Dichter, wie er sie erlebt. als 
seIbstverstandlich so seiend wiedergibt. 

Es erhebt sich nun die Frage, wie der Christ in dieser Welt leben kann UDd soIl. 
Urn diese zu klaren, wenden wir uns dem grundlegenden lugenderIebnis bei dem 
Einsiedler zu, als Simplicissimus zuerst vom Christen turn erfahrt und in der duist
Hchen Religion unterrichtet wird. Aus der kurzen Schilderung ist zu entnehmen. 
daB der Alte ihm die ganze HeiIsgeschichte erzahlt. wobei er auf die Auslegung der 
zehn Gebote als der wahren Richtsdmur. den Willen Gottes zu erkennen, besonderes 
Gewicht legt. Bibellesen und Gebet erganzen diese Unterweisung. Das vorbildliche 
Leben des Einsiedlers ist dazu dem Kind eiue immerwiihreude Predigt. Die drei 
Ratsc:hlage, die der Einsiedler im Gefiihl seines nahen T odes gibt, sich selbst er
kennen, bose Gesellschaft meiden und bestandig verbleiben. kann das weltfremde 
Kind in ihrer Bedeutung noch nicht ermessen; der Einsiedler hat aber richtig ge
rechnet, daB drei so knappe Lehren sirn als seine letzten Worte dem Knaben tiefer 
einpragen wlirden als eine lange Belehrung. Sie soIlen in seiner Erinnerung immer 
einmal warnend auftauchen. wenn er in die lrre geht. und djesen Zweck erfiillen sie 
auch grlindlich. DaB die empfangene christliche Kinderlehre in der Hauptsache dne 
Sittenlehre war, bestatigt sich uns bei dem nun folgenden Eintritt in die Welt. denn 
aIs das Erstaunlidlste und Verwirrendste in ihr erscheint dem Knaben der Wider
spruch zwisdten den gottIichen Geboten und dem wirklichen Verhalten der Menschen. 
lch konute leichtlich merken, da{1 »tiinniglich deH erns ten WiIlen Gottes wu~te; ich 
merkte aber HiHgegeu keinen Emst. denselbeu zu vollbriHgen. Der ihm geneigte 
Pfarrer kann ihm das nur bestatigen. ebenso wie kurz danach der alte Hofmeister. 
DaB er durch einen von ihnen eine Vertiefung seines Glaubens erfahrt, tritt in 
keiner Weise hervor. Die Unterweisung durch den Einsiedel bleibt die einzige wirk
liche Verkiindigung, die ihm zuteH wird. 

Im AnschluB hieran sei gleich norn eine bedeutsame Sache besprochen, die wir 
bisher noch nicht berlihrt haben, die aber bei einem Roman des siebzehnten lahr
hunderts, der christliche Fragen behandelt, rnit im Mittelpunkt stehen miiBte. Es ist 
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die Frage der Konfession unseres Helden. Es beriihrt rnerkwiirdig, daB davan in 
diesem Bum, das die Menschenwelt dieser Zeit dom sichtlkn realistisch uDd um
fassend darstellt. kaum eine Spur III Hode" ist. Weder fUr das Heer noch die iibeigen 
Menschengruppen. die uos vorgefiihrt werdeD, spielt diese Frage eine RolIe. Vor 
all em fUr das Heer. das allein von def Lust an Raub uDd Vernichtung beherrscht 
wird, ist sic uoter den Horizont des Interesses hinabgesunken. Und die Bauern 
werden von den Soldaten def eigenen Partei genau so gesmunden wie von den 
Gegnern. Die SteIlung des Simplicissimus abeT ist besonders eigentiimlich. Er ist aucb 
hier der giinzlich Vereinzelte. Wie er getauft ist, wei6 er nicht. da er ja gaoz friih 
von seinen PHegeeltern getrennt wird. und er erfahrt in dieser Same von seinem mrist
lichen Erzieher nichts. Dieser gehort zwar, wie aus einigen Bemerkungen des evan
gelismen Pfarrers hervorgeht. der ihn unterstutzt und gegen sein Einsiedlertum ~Is 
Papisterei einiges einzuwenden hat, dem evangelismen Glauben an, smeint aber 
das besonders Kennzeimnende dieser Konfession in seinem Unterrimt nicht betont. 
sondem sim an das AlIgemeinste der duistlimen Sittenlehre gehalten zu haben, so 
daB der Knabe zurnindest nimt in einem Gefuhl der Glaubensauseinandersetzung 
groBer Parteien heranwachst. Als er dann im Magdeburger Lager unter die Kaiser
lithen gerat und in dem katholischen Hofmeister einen neuen Erziehcr findet, fallt 
kein Wort uber diesen Wechsel zu einer anderen Glaubensgemeinsmaft. Diese Tat
same wird uns uberhaupt erst ruck.smauend klar, wenn wir vie I spater lesen, wie 
er mit dem jungen Herzbruder. dem Sohn des Hofmeisters, wallfahren geht. Als er in 
lippstadt als Gefangener der smwedismen Partei lebt, besucht er die Kirme der 
Reformierten und hat rnit dem Pfarrer der Gemeinde ein rnerkwurdiges Gespram, 
das die in dieser Zeit seiner Weltlust frivole Haltung in dieser gewimtigen Sache 
enthullt. Auf die Frage nam seiner Konfession erklart er dem Geistlichen, er balte 
sim zu keiner, da ihm nom nicht klar erwiesen sei, welche von ihnen den rechten 
Glauben habe. lch will lieber gaHz uHd gar von der Stra{1e wegbleiben als nur irre 
tau/en. Die ihm daraufhin angebotene Unterweisung nimmt er nur an, urn dadurch 
den frommen Mann uber sein Lumpenleben hinwegzutauschen. Einige Zeit spater 
kommt er seinem Regimentskaplan, der sich urn sein Seelenheil sorgt. mit den 
gleichen Spiegelfechtereien. In Wirklichkeit gebt er dort nidtt zur Beichte und 
Kommunion, weil er sich schamt zu beichten, wahrend er dom mit seinen Buben
stUcken in boser Gesellschaft offen prahlt. Er weicht also wieder einer Glaubens
entsdleidung aus, weil er noch ganz der Welt verfallen ist. Er halt aber eine solche 
offensidttlidt fur eine verstandesmaGige Auseinandersetzung, - wer rerut hat. 

Endlidt Hillt wenigstens eine auBerliche Entscheidung. Er geht Herzbruder zuliebe 
rnit auf eine Wallfahrt nam Einsiedeln. auf der Fahrt selber noch. trotz dem mah
nendeD Zusprudt des Freundes. seiD frommes Gebaren nur heuchelnd, aber in der 
Kirche erIeht er doch cine tiefe seelisme Erschutterung. Aus einem Besessenen. der 
dort exorzisiert wird. schreit ihn der T eufel an uDd bezeichnet ihn als seine simerc 
Beute. Er bekennt sich deshaIb zur katholismen Kirme, geht zur Beichte und Kom
munion und dankt Gott fur seine Bekehrung. Doch wahrete solches nur solang es 
lffochte; den" gleich wie 1I1eine Behehrung ihren UrspruHg nicht alfs Liebe zu Gott 
genommen, sondern aus Angst und Furcht, verdammt zu werden, also ward ich 
audt nach und nach wieder ganz lau und trag, weil ich allmahlich des Schreckens 



Slmplicissimus "md das ChristeHtum 101 

vergap, den mir der bose Feind einge;aget hatte. Damit hat er durchaus remt. Er 
hat wirklich keine Bekehrung erlebt, er hat keine Verklindigung erfahren, sondern 
ist nur einem plotzlichen Schreck ausgesetzt gewesen. Er hat eineD Sprung gemamt 
auf eineD sicheren BodeD, wo ihm der ADgreifer nimts tun kann. nun schlittelt er 
sim kurz und geht weiter wie bisher. W~re er der katholismen Kirme wirklim zu
gehorig. mliBten wir das ja irgeDdwie spliren. Wir muBten ihn mit deren Lehre be
schaftigt seheD, von seiner T eilnahme an ihren Diensten, aum aD HeiIigenver
ehrung und ahnHchen Dingen erfahren. Wir bekommen wiederum nimts von allem 
katholism-christlichen Braumtum zu sehen. Er bleibt weiter der einzelne Mensch, 
dem Kirme. Verklindigung. Gemeinsmaft des heiligen Geistes innerlich vollkommen 
fremd sind. Wenn er sich spater auf Wallfahrt begibt und die heiligen Orte Italiens 
der Reihe nach aufsudtt, so tut er das, wie er selbst ausdrlickHch sagt. nicht aus 
einem heiBen Glaubenstrieb, urn etwa des Segens dieser Heiltlimer teilhaft zu wer
den, sondern einfach aus der Lust. zu vagabundieren. 

Wir wundern uns nimt. wenn wir nunmehr den Weg seines christlimen Lebens 
weiter verfolgen, zu sehen. wie er nam dem Einsiedelner Erlebnis - nam einigen 
Rlickfiillen in die Weltlust - beginnt zu philosophiereH, das heiSt, wie siell bald 
ergibt. allerlei Bucher zu lesen. Er befriedigt dabei im Grunde nur seine alte Neugier. 
wenn er auch bei diesem Gang durch die Wissensmaften schlieBlim zur Theologie 
findet, die ihm als die beste Kunst ersmeint. wenn man vermittelst derselbigen 
Gatt liebet und ihm dienet. Das Ergebnis dieser Grubeleien ist sein Einsiedlerleben 
im Schwarzwald. von dem es allerdings vorsorglkh im vorIetzten Satz des flinften 
Briefes heiBt: Ob ich aber wie mein Vater selig bis an mein Ende darin verharreu 
werde. stehet daMiu. Zu Beginn des spater angefugten sechsten Bumes erkennt 
Sirnplicissirnus als Grunde dafiir, daB er wirklich nimt ausgeharrt hat. den MuBig
gang. der seine Gedanken von der Versenkung immer wieder zur Welt ablockt, und 
die Freiheit. weil ich keinem Geistlichen unterworfeu, der meiner gep~egt und 
wahrgenommen hat le. Er hat also in der Riicksmau eine Ahnung davon, daB es mit 
seiner Vereinzelung in der Welt irgendwie nimt in Ordnung ist. Er redet sich Yor, 
es sei doch nimts nutze, auf der Barenhaut zu liegen. anstatt Gott und Menschen 
zu dienen. Wer allein ist, wann derselbe fallt. wer wird ihm wieder aufhelfenl 1st 
es Hicht besser. du dienest deinem Nebenmenschen und sie dir hiugegen hinwieder
umb, als dap du hier ohn alle Leutseligkeit in der Einsauibe situst wie ein Nacht
eull Doch diese Betrachtung ist nur Flunkerei. Er fangt nimt an zu arbeiten, urn 
dem Mitmenschen zu dienen, sondern erschleimt sim yon einem gutmutigen Pfarrer 
ein Leurnundszeugnis uber sein Eremitenleben und rnamt sim von neuern auf den 
Bummel durch die Welt. der ihn schlieBlim uber Agypten auf die einsame Ozean
insel flihrt. Im Grunde genornrnen ist bier die Lage dieselbe wie im Smwarzwald. 
nur daB die auBeren Umstande etwas versmarft sind. Er ist nun ganz aIlein undkonnte, 
aum wenn er wollte, vorerst nimt in die Welt zuriick. Sein einziger Feind sind nur 
nom seine eigenen Gedanken, die oft gar variabel stundeu, daJ.1.H aiese sind nit zoIl
frei vor Gott. Er denkt sichtlich mehr an sein vergangenes Weltleben und seine 
Abenteuer. als daB er wirklim meditiert. Den MuBiggang sumt er jetzt durm re
gelmaBige Arbeit zu bekarnpfen. Derowegen p!1anzte ich einen Garten, dessen ich 
doch weniger als der Wagen des funften Rades bedorfte. weilen die ganu Insel 

, 
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niehts ,mdeTs ats ein lieblicher Lustgarten hiitte genaHnt werden moge". Mei»e 
Arheit taugte zu sonst nidlts, als daf1 ich eins und anderes in eine vollstandigere 
Ordnung bracht, obwohl manrneuf die naturlidte Unordmmg deT Gewiichse. wie sie 
da ",fter einander sttfnden, ammftiger v Ork OUfHteJf sei" mOcUre Iflfd da ft" da/1 idt 
wie obgemeldt, den Mul1iggang absdtaffte. Aucn hier kommt es also wieder nur zu 
einer letztlich sinnlosen Tatigkeit, die innerIidt beziehungslos neben der Betrach
tung hergeht. Und wie er im Schwarzwald den geistigen Fiihrer entbehrt. so hier 
die geistlidten Biicher, die ihm eine Hilfe se in konnten. 

Noch eineo Schritt weiter Whrt uns endlich die Bemerkung, die der Siechentroster 
des hoIIiindismen Smiffes mamt. das bei der Insel vor Anker geht. Beim Besum 
des Landes findet er den erbaulichen Garten. den Simplicissimus angelegt hat, und 
darin in einem Baum folgenden Spruch eingeschnitten : 

Aen, allerhoenstes Gut! Du wohnst im {instern Lirnt 
Dap man vor Klarheit grop den grope" Glanz hann sehen nicitt. 

Dann er, der Siechentroster, welcher ein tiberaus gelehrter Mann war, sagte : So weir 
kombt elu Meusen nuf dieser Welt uud uient hoher, es wolle ihm dam1- Gatt das 
hoenste Gut aus Gnaden mehr of/enbaren. Der gelehrte Herr glaubt also, wohl auf 
Grund des dafilr bezeichnenden Ausdrucks vom finsteren Licht, einen Mystiker vor 
sich zu haben, dem Gott die letzte Einsicnt, die wahre Vereinigung, geschenkt hat. 
Die Unterhaltung, die er kurz darauf mit unserem Einsiedler ftihrt, Hi8t aber von 
soIchen rnystisdten Gedankengangen nichts versptiren, Simplicissimus wiederhoIt 
dabei Iediglim seine Ansimt von der Vergiinglimkeit u"d GeliihrIimkeit der Welt. 
aus der ihn Gott gnadig errettet hat. 

Was diesem mristlichen Leben des SimpIicissirnus eigentlich fehlt, wird ohne 
weiteres klar, wenn wir seinen Vater zum Vergleich heranziehen. Dessen ganzes 
Leben ist nam des Simplicissimus Smilderung ein einziges Gebet, er erlebt "V er
zuckungel1" , ihm ist also die mystische Smau geschenkt, und schliel3Iich sagt er zu 
dem Knaben : len bin gehnlten , dien um Gottes WilIen besser zu unterrienten und 
handelt audt danadt . Hier strahlen also die Krafte eines rechten Glaubens in die 
Welt aus, hier werden auch die Zeichen wirklicher Kontemplation sichtbar, wahrend 
im Einsiedlerleben des Simplicissimus alles im Unbestimmten bleibt. 

Wir sind damit in den MitteIpunkt dieser Zusammenhiinge eingetreten und wollen 
diese nun vom Neuen Testament her zu kHiren versumen. Wo auch immer Jesus nam 
dem richtigen Verhalten der Mensmen gefragt wird, gibt er stets die gleiche Ant
wart, den Hinweis auf die beiden Gebote der Gottes- und Namstenliebe, die stets 
bei ihm in dieser Verbundenheit auftreten. Wie steht es mit diesem duistlichen 
Grundverhalten bei Simplicissirnus1 Es fiel smon auf, daB die Beziehung des Helden 
zu Gott merkwiirdig unbestimmt ist, da8 sie auf den Bezirk ge1egentlicher Reue nam 
einem siindigen Leben und des Gebetes in sdtwierigen Lagen besmriinkt bleibt. In 
diesem Zusammenhang ist feener wichtig, daB der Name Christi, die Tatsadte der 
Gnade und Erl6sung in alien diesen simplicianischen Sdtriften nidtt auftritt. 

Wie steht es nun mit dem Gebot der Niichstenliebe1 Von ihr erfahren wir in der 
gesamten Lebensgeschichte des Simplicissimus nur an zwei Stellen. Als das Kind 
dem Einsiedler begegnet, wiimst dem Alten als Antwort auf seine christliche Hin-
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wendung zu dem Knaben eine emte mensmlime Hingabe cntgegen. so daB cs beim 
Sterben des Einsiedlers heiBen kann : MeiHes HeTtzeHs Qual ward au fl ube rfljjs~iger 

Lieb, die ich zu meiHem getTeueH VarteT trug. also hefftig. Hier sind zwei bisher 
einander Fremde zu Namsten geworden. Spater gewinnt Simplicissimus im jungen 
Herzhruder einen wahren Freund. und wieder ersteht ein Bild echter menschlicher 
Verbundenheit. In wenigen Wochen wamsen die Freunde zusammen, entbrennen in 
Liehe zueinander und, als sie nam manchen lahren der Trennung sich wiedertreffen, 
horen wir wieder von Freundestreue, Einstehen ftireinander und Hilfe fur den jeweils 
Notleidenden bis zum frlihen T ode Herzhruders. Auch hier ist erote Gemeinschaft. 
Aber, und das ist das Eigentlimlime in diesem Buche. diese beiden ZeJIen haben 
nicht die Kraft, die ganze menschliche Umwelt des Simplicissimus oder auch nur 
wesentliche T eile davon zu durchdringen. Alle lihrigen Begegnungen des SimpJi
cissimus verharren im Raum der Bekanntsroaft, sind also zufallig und menschlim 
nicht fruchtbar. Simplicissimus ist also nimt nur, wie wir oben sahen, der Verein
zelte. er hat aum. mristlim gesehen, keine Namsten und versplirt auch gar nicht den 
Drang, danadt zu sumen. Er spekuliert wohl liher diese Frage, wenn er, etwa in Er~ 

innerung an eine Begegnung mit Wiedertaufergemeinden, deren ZusammenIeben und 
Dienst am Namsten, darliber nachdenkt, ob er etwas ahnlidles wohl organisieren 
konne, ernsthaft spielt diese Frage in seiner Lehenswirklichkeit keine Rolle. 

Was Christus rneint. indem er diese beiden Gebote in ihrer Verkntipfung als den 
einzig rechten Weg zu Gott und damit zur Erlosung des Menschen hezeichnet, wird 
in unserem Roman in der Gegensicht klar. Mit dem im Gdolge des groBen Krieges 
eintretenden Zerfall der Gemeinschaft, durch den das Miteinander zum Neben· und 
Durcheinander wird, erlischt gleimzeitig die Liebe zu Gott. Der Held erfahrt an sich 
selbst, was das Neue Testament aussagt, daB er die Gebote Gottes nicht erftiIlen 
kann. daB der Schmerz darliber letztlich auch zu keiner tiden Reue flihrt, und daB 
der Weg in die Einsamkeit nicht die erwartete Befreiung hringt. So bleibt ihm nur 
nom, die Gesmimte seines im Letzten eitlen Lebens und der Verganglichkeit der 
Welt zu scnreihen. die Gescnimte dieses Gottsuchens. dem die Erlosung in der Liehe 
des Nachsten und zum Nachsten in dieser heillosen Welt des Krieges versch10ssen 
bleibt. 
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